
3.5* &tfytnatim VttiaQ, tftünc^en 

* 





Piaffe uni> 0ttl 
(öebanten über ihre Schiebungen im leben unb 
tnbcrG3cifXcsgcfd)id)tcbercuropaifd)cn\\S|fcr, 

insbefonbere bes beutfeben V^olfes 

V>on 

Dr. ^>ane 5-XV Cßiintber 

Mit so Jlbbtlbunqcn 

7) weite Auflage 
(b.— s. tEaufcnb) 

j. fs« Rebmanns Verlag / Mumdjen 



Urheber un6 Perleger behalten fich alle ?\ccbtc, 

inebefonbere öas her Überfettung, t>or. 

Copyright 192C*. 3. S- Rebmann, München. 

IDruet oon Dr. $. P- Matterer & Cie., $reifing*Htüncben. 



Tonnorr. 

J n folgender Sdnift will 6er Perfaffer 6ie Stage Kaffe un6 
Kunftgeftaltung erörtern, 311m Befchluß and) 6ie Stage Kaffe un6 
(ftlaubcnögeftaltung. 

iDer Perfaffer möchte glauben, mit btefet* Sdnift, fo wenig fie 
auch einer etfehöpfenben, allfcitigen Darlegung gleid>fommt, fo ans 
beutenb fie 6a un6 6ort and) immer wteber fein wirb, bod) einen 
Beitrag zur Erörterung 6er Beziehungen ztvnfdnn Kaffe tm6 XUmft 
in Europa geben 06er wenigftens zeigen zu fönnen, baß es folche Bes 
Ziehungen gibt. 

iDie Sdnift wenbet fid) 00 r allem an biejenigen, welche beö 
Perfafferö raffentunbltche Büchet* lernten. XPet* feine Änfchauung oom 
leiblidnfeelifdnn Btl6 6er fünf europäifeben Kaffen, fowte 6er orten* 
talifchen un6 6er oorberafiattfehen Kaffe heftet, 6em werben 6ie fols 
genbeit Darlegungen faum oerftänblid) fein, ja hin un6 w>ie6er ges 
raöezu alö ^irngefpinfte erfcheinen. Doch 6arf man ja heute 6amit 
rechnen, baß 6a un6 6ort raffentunbltche Äcnntniffe oerbreitet, ja 
auch fchon alö ein wichtiger Beftanbteil einer gennffenhafteren Bils 
6tntg erfannt worben finb. Die Schrift hat alfo benert nid)tö zu 
fagen, beten Bilbungörichtung fie „grunbfä^lich“ 6ie lUitmirtung 
001t Kaffenfeelen in 6er (ftciftcögefdnchtc ablehnen läßt unb nod) 
weniger benen, welche Kaffe überhaupt bezweifeln, weil fid) an ihre 
Kaffe nid>t glauben läßt. 

XPenn 6ie Sdnift bei 6en fcclifdnn Äußerungen 6er norbtfehen 
Kaffe länger oerweilt alö bei benen 6er anöern Kaffen, fo mag fid) 
bieö auö 6er Bcbcutung erflären, welche 6eö Perfafferö raffenhmös 
ltd)c Schriften unb befonbetö fein „Der Horbifche (öebante unter 6en 
Dcutfchen“ (1925) bet* norbtfehen Kaffe zufdneiben mußten. 

XPährenb 6er Hieberfchrift biefer Äuöfübrungen ift bem X^erfaffer 
„Kaffe unb Seele“ oon Ü. S- Clauß zugetommen, etn Buch, auf 
baa gerabe für btc Betrachtung raffifcher Erlernungen tm (fteiftcös 
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leben ber V>ölfer bin^uweifen ift. „Kaffe tinb 0eeleu enthält atidi 

für benjenigen, her bic (pbänomenologifdn) Sorfdnmgsweife feines 

V>erfafferö ntd)t teilen Eann, eine Keibe böcbft wertvoller Beobacb* 

tungen. jn vorliegenber 0dnift tonnten ein paar 2lbfä$e vor IDrucfs 
legung ttod) geftricben werben, welche nach 3nbalt mtb Tluffaffung 

fid? faft ebenfo in „Kaffe unb 0eele“ bargeftellt fanben. 

IDie IDrutflegung biefer 0dnift ift burd) allerbanb 0cbwterigs 

feiten beim Tluffticben geeigneter Silber ftatl verzögert worben. Bei 

ber Bcbilberung, wcldn baburd^ noch erfchwert würbe, ba§ ber Der* 

faffer im Tluelanbe wobnt, ift in bantenswerter VDcife ber Derlag, 

tnebefonbere mit verftänbnisvollem Kat ^err Dr. ^ rieb rieh 5 e b; 
mann, beigeftanben. §ür gütige <iilfe bnrdi Hiitlefcn ber IDrucfbogen 

bat ber V>erfaffer Ferrit IDtctrid) Bern bar bi (Tlltenburg) feinen 
IDant aussufprechen. 

üibingö I 0cbweben, (DEtober iQ2b. 

Dr. fS a n 8 l\. 03 ü n t b e r. 

4 



3 n halt 
Seite 

Y>orxroit.3 

j. £tntflC0 über vSornt unö jnbalt. 1Dö8 Beifpid IDurcre.7 

2. Horöifdx unö wefttfebe „Sorm" im Auftreten bei iltcnfeben . . . . J5 

3. iDie oftifdx unö öie cftbaltifcbc 3(btDctfung, öie öinarifebc TlbixxmMunfl t>on 

„Js'orm" im mcnfcbücbcn Auftreten.23 

4. Bunft aus noröifdxm liefen...29 

5. iDif trxftifcbc 0celc in ihrer €iim>irfunq auf Eiinftlerifchcs (ftcftaltcn . . 43 

b. (Dfdfcbes unö oftbaltifcbcs VPefen in Öen lU'tnftcn.04 

7. IDinarifehe Bunfifleftaltunfl .$5 

$. 0eh6pfunflen unö >£tnumfunqcn öer ooröcrafiatifchen 0ede . . . . J09 

Hameiu>er$cvcbni8.129 

0ehlafl\t>ort»cr3cichm8.13| 

5 





1. 

Einiges über Sorm unb 3nl>alt. 

iDae 23ctfptcl iDürcrs* 

iDer Eingang $u ben folgenden Bemerkungen foll t>on 6er Be* 
traebtung 6er Sorm, 6er (fteftaltungsweife einiger Äunftwerke o6er 
iUinftler o6er lUmftriebtungen aus genommen werben, un6 $u Be* 
tradxtungen 6er lUmft f o r m, im fpäteren Perlauf and) 6er (Glaubens* 
form, wirb 6te Unterfudnmg immer wteber mrüdkebren. 

IDie ittöglicbfcit 6er gar nidxt felbftuerftänblicben ^wicteilung 
in 6er lUmftbetradHung nady $ o r m un6 3 n b a 1t ift für 6ie 
abenblänbifcbe iUinftbetracbtung un6 fdüießlid? Äunftwiffenfcbaft 
(diftbetif) eingetreten 6urcb ein Ereignis, 6as (m. 311 Unrecbt) 
non manchen ftreng „germamfcb“*gefinnten Äunftwtffenfcbaftlern (fo 
befonbers r>on Ben$) als ein großes Unbeil für 6ie tünftlerifdK £nt* 
widlung 6er Pölker nörblicb bet* Tllpen angefeben worben ift un6 
wirb: nämlich 6te Übernahme bes 0tils 6er 3talienifd;>en Txenaiffance 
6urcb 6ie Pölker nör6licb 6er 7llpen. IDicfe Übernahme fremben Btiles 
6urcb lUin ft ler, 6crcn XPcfen ohne fremben Einfluß ficb in gan$ 
anberer Kicbtung batte entfalten muffen, bewirkte 6en Untergang 
6er (ftotik, 6en Untergang eines 0tilcs alfo, 6er einige 3abrbunbcrte 
lang 6er ed)te Husbruck 6es lUinftwillens 6er X)ölkcr nörblicb 6er 
Tllpen war. 

IDürer bat ja mitten in feinem leben 6en gotifeben iUmftwillen 
in fid> ^ufammenbreeben laffen — ober ficb willentlich unb wtffentlicb 
^erbrochen? — unb bat bamit, 6a er boeb ein weitbin beadxtetes 
Beifpiel war, 311m Sufammenbrucb 6er (ftotik v»iel beigetragen. XPar 
es bas binarifebe Blut in bem norbifcb*binarifcben IDürer, bas 6em 
füblicben Äunftwillen Eingang bei ihm febnf, bas binarifebe Blut, 
bas ja geeignet war, einen feelifcben Übergang über bie ?llpen nad? 
(Dberitalien 311 erleichternd (2lbb. j). >£s mag fein. — XPas mir ges 
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Prado Madrid 

flbb. 1. fllbrecbt Dürer, Selbjtbilönis. 26 3al?re alt. 1498. Dor Aufnahme öer RenaiUance. 
Roröifcb'öinarilcf). 

wtffer fcbeint, ift, baß fein norbifebes IMut, bae „faufttfebe“, ibn 

trieb, wie 3ur Eingabe an bic Kenatffance, fo auch 3ur 23ewältis 

gung 6er Kcnaiffance. Daß 6ort 23ebeutung6X>olle8 gefebaffen wor* 

6en war, tonnte er nicht überfeben, baß ^luseinanberfe^ung mit 6ern 

fremben Schaffen ibn fteigern muffe, war ihm gc\v>iß. Der Drang 

„was 6er ganzen iUenfcbbeit ^ugeteilt ift, 

will icb in meinem 3nnern felbft genießen“ — 
((ftoetbe, Sauft) 

6icfer Drang ift norbifcb, ift „Scbmer3 un6 (fllan3 3ugleicb“ 6er 

norbifeben Seele (um einen 2tu8bruct Bleiftenö 311 wählen). Was 
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Alte Pinakothek München 

flbb. 2. fllbrecfyt Dürer, Selbftbilbnis um 1506. Rad? Aufnahme ber Renaijfance. 
rToröifcf?=öirtarifd?; burd? 3tuang bes Stiles (ogl. S. 101/105) tritt bas Dinarifcfte ftärfer 3urüd 

als in flbb. 1. 

ftreng „germanifcb“*gcfinnte Itunftwtffenfcbafter wollen, inbem fic 

im ^ufammenbrueb 6er (ftotil nur ein Unheil un6 nur eine Warnung 

fehen wollen, 6as ift — Pom ?luöblid norbifeben Wefenö her — 

eine «Einengung. «Ein bänifeber Scbriftfteller, ber immer bae Wefen bes 

norbifeben Ulenfcben 311 erfaffen gefud)t hat — 3. t). 3 e n f e n, hat Pom 

norbifeben Htenfcben auegefagt: „«Er hat bas $erne in ber 0eeleUl). 

') 3ot>anne8 XX 3cnfcn cjtlt als einer 6er bcöcutcnbftcn flcflenträrtißen 

0ebriftfteller uni> iDidner IDancmarta, ift aber in JDtutfcblanb weniger befannt 
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Wallraf-Richartz-Museum Köln 

flbb. 3. rRaöorma in ber Rofenlaube. Stefan Cocftner, geft. 1451. 
Kunft noröifcfjer Richtung als ooltstümlicfte Kunft. 

IDtcfee Seme fptirte ein IDiirer, als er jid) 6er Kenaiffance bingab 

— unb jwar, was bejeiebnenb ift für bie qeiftigen Schöpfer aus 

norbifebem Blut: b i n g a b , um f ie $ u be xoä 111 ge n. Bon einer 

folcben Eingabe unb Bewältigung sengen am größten bie fpäteften 

<3<inb$eicbnungen IDürers. 

als bic bänifeben Verfalles unb ^ntartungöfcbriftßcHer ber 3cit um 1900. ’j£r bat 

bureb VOcrte wie „Den gotiske renaissance“ (19o}), „Cimbernes tog“ ($922) 

unb „Norne-Gaest“ (1923) unb anberc 3ur £rfenntniö norbifeben VDffcne manches 
bciqcttaqcn. ^>cin in beutfeber llbcrfc^unq norlicqenbee Wert „iPcr Cftlctjcbcr" ift 



Gemälde-Galerie Dresden 

flbb. 4. Sijtinifcfje IHaöonna. Raffael Santi, 1483—1520, gemalt 1518. 
Kunft noröifcfyet Richtung als Stanöestunft. 

VDir heutigen febcn aber aud) nod> btes: iDtc 3talienifcbc Kes 
naiffance, mochte in ihr weftifd)er d5eift mttfpredmt, war ja tu ber 
<^auptjacbe and) eine Ätmft aiiö norbifebem VDefen. IDie 0eelc ber 
weftifeben unb gelegentlich aueb ber binartfeben Kaffe mochte in bet* 
Xenaiffancc mit wirten; wae bie großen Werte ber Xenaiffancc 

non einem überbeqeifterten Hortncqcr fopjar als btc „IMbel 6er riorbqerrnanen" 

bezeichnet worben. „IDer Cölctfcper" unb „SDas t?>dnff" finb non jenfen alo finn* 

bilblidtc IDifbtunflen über norbifebes XX*efen unb norbifdic qefdnditlidic i£rfdxinunqcn 

qebadit. 
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burcb wirft, fam aus ber Seele ber norbifeben Kaffe. Das mag febon 
ein Blief in Me Büge ber großen Künftler jener Beit adrigen!)- 

£tne (Beftalt wie Donatello, welche ben Übergang pon ber mit« 
telalterlicben (gotifeben) lUmft 3taliens ^ur Kunft ber Kenaiffance 
bebeutet, ftcllt ja feine fUinberung, fonbern eber eine Steigerung 
norbifeben Wefens innerhalb ber italienifdien lUmft bar. „<yrb 
unb ftarf“ (Sdwbring) ift Donatellos VDert genannt worben, eine 
Be3eicbnung, welche bem fccltfcbcn VDefcn ber norbifeben Kaffe mehr 
entfpriebt als bem feeltfcben Wefen ber anberen im bamaligen 3tas 
lien pertretenen Kaffen. Was einen IDonatello berührt unb was bie 
Kenaiffance gewedt batte, war ja ber C55eift ber großen Hellenen 
unb Körner unb beren Werfe gewefen, ein (Beißt alfo, ber nors 
bifdxs Wefen in w>ieber anberen Sonbergeßtaltungen 3eigt. Was 
aber in einem IDürer bas üreibenbe war — ob ihm felber auch uns 
bewußt — bas war bie norbifebe Seele, bie „faußtifd>e“ (wie man 
beute nach Spengler gerne fagt), \v>eld)e bie (Botif jerfd^lug, um neue 
Schöpfung wollen 311 fönnen (7lbb. 2). Bur norbifeben Weite, welche 
por allem in ber (Bottf waltet, war bureb Eingabe an bie Kenaiffance 
norbifebe Strenge 311 gewinnen. £0 war eine 71 rt (Befet} in ber 
lUmft 3U gewinnen (etwas (BcfäbrlidKs, bem nur bie (Brößten ges 
wad)fen ftnb): pou ber inneren (Bcfetjlicbfeit ber gotifeben Kunft mar 
ja IDürer unb feine Beit fo burebbrungen, baß fie biefe als (Befet^lid)s 
feit nicht mehr empfanben. Da bot ficb bie lUmft ber Kenaiffance 
als ein erfahrbares (Befet$. Das 30g einen Dürer — er batte nicht 
„faußttfcb“ fein müffen, wenn er es nicht fo batte erleben follen 
fo mächtig an, baß er 3citweilig Berechnung, ja faßt Kedmen, als 
einen befonbers wefentlichen Heil fünftlerifcher (Beftaltung fab. £r 
tarn aber über biefe Schwelle, weil er ftarf genug war. Tlnbere Künßtler 
beutfeben Stammes 3crbradKit an ber Kenaiffance2). Wo etwas 311 
wagen ift, werben aber immer tftenfeben norbifeben Wefens pors 
bringen, fallen, fiegen. 

x) V>jjl. bic Bilber bet W 0 11111 a tt n , IDie OBermancn unb bie Kenaiffance 

in jtalicn, 1905, uni» in meiner „Kaffcntunbe Europas", 1926. 

2) Sie entnahmen ber Kenaiffance \v>entger beren innere Sonn, b. h. beren 
Willen 3ur feften Kühe unb Sclbft$ucbt, als nielmehr beren einzelne äußere formen 

(Uanbfchaften, Bauten, Säulen, Bierformen) unb tonnten fo fcblteßlicb beutfebe 3n* 

halte in italicnifchcn £in5clformcn ausfpreeben: bie fcblimmßte B'olqe eines 2lus* 
cinanbertretcns ron Inhalt unb Sortn. 



XX>as 6ic norbifcbe <35ottf non ber norbifeben Kenaiffance bei 

raffentunblicber Betrachtung unterfdntbet, ift bie feeltfd)e Welt, \v>eld>e 

beiben Äunftttcbtimqen 3U verarbeiten gegeben war. 2\ang bie <35otiE 

(wie bie Scbolaftif) noeb bamit, ficb bie feelifcf>e Welt bes (Ebriftcns 

tums bei JUittelmeerlänber, alfo ein wefentlicb norberafiatifcb*oricns 

talifcbsweftifcbes (Ebriftentum, für eine Kunft norbifeber Kidmmg 311 

gewinnen; war bie ö5otit im Gingen um biefe raffenfeelifcb unlösbare 
Aufgabe immer wieber ber (ftefabr ber X)ertrampfung unb Überfteiges 

rung nabegefommen, fo war in bie 2Um ft ber Xenaiffance febon viel 
non ber „heibntfd)ena inneren Freiheit eingeftrömt, \v>eld)e bas helles 

nifd)srömifdK Porbilb, ein im wefentlicben norbifd)es V>orbilb, ner? 

mittein tonnte. Die Xenaiffanee war einer 2Umft norbifeber Xid)tung, 

bie norbifebes Seelenleben barftellen wollte, febon nabe getommen, als 

bie (Botit, jene anbere 2Umft norbifeber Dichtung, noch nielfad) frems 

bes Seelenleben ober gehemmtes norbifebes Seelenleben 311 geftalten 

nerfud)te. X^ielleidn bat Dürer bas empfunben unb hätte fo bie Xes 

naiffancc als Höfling einer Dertrampfung empfunben, als eine Befin* 

nung auf frei fid) äußernbes eigenes Heben. 

Was bie norbifebe ö5otif non ber norbifeben Xenaiffance bei taffem 

tunblicber Betrachtung ferner unterfd)eibet, ift ber jeber biefer Kunfts 

riebtungen entfpreebenbe Äreis, an ben fie fid) wenben. (Botif ift nolfss 

tümlicbe Xunft norbifeben Wefens (Tlbb. 5), fie tonnte fid)er fein, mit 

ihrem norbifeben Wefen non breiten X)oltsfd)icbtcn bet* bamals noeb 

non norbifebem Blut fo ftart burebbrungenen V>ölfer nörblid) ber 2llpcn 

nerftanben 311 werben. Die Xenaiffancefunft ftellt fid) als eine Xunft 

norbifeben XT>efens bar, weldn nur mit einer 0berfd)id)t norwiegenb 

norbifeber Xaffe als XXrftebenben rechnen tonnte — entfpred)enb ben 

Xaffenerbältnijfen bes jtaliens ber VX)ieberbelebungs3eit (2lbb. 4). Das 

mit unb mit einer leid)ten weftifd)en iDurcbunrtung ber Xenaiffances 

funft hängt es and) 3iifammen, baß biefe fid) mehr als bie gotifd)c 

iUinft an ben X^erftanb, an bas bewußte Äiinftnerftänbnis einer ges 

bilbeten 0berfd)id)t, minber an bie t£mpfinbung wenbet. iDie nors 

bifd)e Xenaiffance entfprid)t barin bem norbifeben lUaffaismus um 

|$00. IDet* Xlaffoismus tonnte als eine norbifd)sgerid)tete iUinft bie 

ihn Y>erftehenben entfpred)enb ber norgefebrittenen £ntnorbung aller 

abenblänbifd)en V>ölfer nur noch in ben an norbifebem Blut ncrbälts 
nismäßig reid)ften 0berfd)id)tcn fueben. 

feilte bei nod) weiter norgefebrittener £ntnorbung finb wohl 



manche t>ercin$clte Äünftler norbifeben Wefens benfbar, nid)t aber 

eine in breitem unb tiefem Strom flutenbc norbifebe lUinft, beim alle 

lUmft als tiefe unb breite Strömung bebarf einer fid)er gelagerten 

Sd)icbt non Dcrftcbenben. IDenfbar märe beute eine norbifebe lUmft 
glcid) ber bellenifdnn als eine riebtunggebenbe, leiblid);feelifd) vieles 

meifenbe lUmft, wenn etwa bie in unferen Hagen ermacbenbe Hör® 

bifdn XVmegung einmal V>erftcbenbe genug aufgerufen batte. 3a, 

man fann xnelleicbt fagen: 
Wenn nod) genug norbifebes VDefen im beutfeben V>olf fid) bis 

3U tünftlerifcber (öeftaltung nermirflicben fann, fo märe es eben in 

(ober itad)) unfern* Zeit möglich, baß einmal bet* ganzen beutfeben 
lUmft bas gelänge, mas einem IDürer als i£in3elnen gelungen ift: bie 

Zerrüttung, xneldK um 1000 über bas fünftlerifdKöZeftalten betWölfer 

gernianifcbcr Sprache fam, 311 neuer überlieferungsfäbiger (öeftaltung 

311 bemältigen. — 
>£ine fold)e neue 23cmältigung müßte and) ben feit etma 1000 

fpürbaren unb fcbließlicb bem begrifflid^en Beftanb ber Äunftmiffens 

febaft einnerleibten Zmiefpalt $ 0 r m 11 n b 3 n halt befeitigen. Wo 

ed)te (öeftaltung ift, fann bie frage nach fr>rm unb 3nbalt faum 

auffommen. Hur (öefittungsmifebung, letzten i£nbes Kaffenmifcbung, 

fann biefe frage überbaupt fdtaffen. (öäbe es nod) reine Kaffen in breiter 

gefd)loffener Sieblung, fie müßten and) in ber lUmft ihren arteigenen 

llusbrucf fo geftalten, baß für einen lUinftbetracbter ihres eigenen 

Schlages eine Betradxtung nach Sonn unb 3»balt gerabe3ii finnlos, 
nein unmöglich märe. frir bas llbenblanb feit jsoo trifft es im alb 

gemeinen nur für bie größten lUinftler 311, baß X3etrad)tungen nach 

fr>rm unb 3nbalt ihren Dollfommeneren Werten gegenüber feinen 

Sinn haben, ober — mie es bann beißt —: baß Sonn unb 3»balt 

„fid) beefen“. 
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norötfcbc unö vocfttfc^c „Sovm" im Auftreten 
6er tTTcnfcfyen. 

ißine Betrachtung Europas nad^ Kaffen un6 im i^inblid auf 

fragen ber $orm im weiteren 0inne ergibt £inblidc in bie Srage 

ber europäifchen (öefittungen (Kulturen) überhaupt; es geigen ficb 

einige burd>gebenbc Linien, bie nun junäcbft im Bereich ber „Sorm“ 

bes Auftretens ber Ht e n f d? e n »erfolgt werben feilen: <jaU 
tung unb Auftreten ber HTenfcben beftimmter Ö5ebicte feilen betradrtet 

werben als ein Knjeichen beffen, was x>on ihrer fünftlerifchen „Sorm“ 

ju erwarten ift. 
IDa fällt auf, baß bas, xv>as man allgemein „ein gutes Auftreten“ 

nennt, fich bis in bie unterften Poltsfdnchten hinein am meiften inner? 

halb ber (Gebiete ^etgt |. xx^o bie norbifche Kaffe »orxxuegt (xx>ie in 

0tanbinaxnen, nerb\x>eftbeutf(hlanb, nerbeftcnglanb) ober z. in (fte? 

bieten, \v>o norbifche unb xv>eftifdxe Kaffe ficb mifchen (wie in (Teilen 

$rantreichs unb auf ben brittfehen Unfein) ober 5. in (öebieten, xx>o bie 

x»eftifd)e Kaffe x>erxx>iegt (wie in ben weftlichen iUittclmeerlänbern, 

Sübfrantreich unb in (Teilen 3rlanbs). 
Kls Beifptel »ellenbeter Haltung xxnrb x>on ben anberen Vieltem 

leidxt bie ber englifdnn 0berfchicht (»orxxxiegenb nerbifcher Kaffe) be? 

zeichnet, aber aud) ber iHmglänber überhaupt wirb »on x>ielen Per? 

tretern anberer Polter als ein Beifpiel guten Auftretens genannt. 

£xx>ei Kaffen, bie eben im cnglifchen Polt ohne ftärterc Beimifchungen 

ber anberen europäifchen Kaffen »ermifcht finb, ift eine Adnfamfeit 

auf Haltung unb Auftreten eigen: ber norbifchen unb b e r 

xx-> e ft i f d) e n. Sür bas £mpfinben nicht?vx>eftifchcr tttenfehen hat 

Haltung unb Auftreten bes xt>eftifchen tttenfehen eine beutlidx Hei? 

guitg $u „theatralifchem“ 0piel, 3111* Pofe. £s ift tein Unfall, baß 

man bei einer 0chilberung xv>cftifdxn Auftretens tein bejeichnenbes 
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bcutfdxs XT>ort für bas $remb\i^ort Pofc finben tann ’), 3fr bas 

wcttifcbc Auftreten burd) btc Heilung 3111* Pofc gefenn$etcf)net, fo bas 

Ans der „Jugend 

Rbb. 5. Hubers 3orn. Scf?tDe6ifcf?e BauerntocfRer aus Rättoit (Dalarne). 

Auftreten bcr norbifctxn Kaffe burcf) eine netgung 311t' Burüd* 

haltung, nxldx bem nidXsnorbifdxn UTcttfdxn leidjt als Steifheit 

3 Zufall ift aud) 6te 25e$etdmung salon de pose für Üidubil6iv>erfftätten 

nicht, btc id> im italtcnifeben Bpracbgcbict 6er 0cbu>ci$ gefunben babc, einem r>or* 

unegenb binarifcb beficbelten Ö5cbtet, bem aber 6ic italienifdrc unb fransöfifdn (tfe* 

fittung eine in 6iefen (öefittungen mittmrtenbe voeftifd>c Prägung »erbeben bat. 



crfdmnt. IViöcn Kaffen ift aber (wie auch her oricntalifcben Kaffe) 
eine Heigung 311 gepflegtem Auftreten eigen, 6er Wille 311 cölcr 
Altung. 

IDamit, wie mit bem Ausfchcn ber HUnfcben bängt es 3tifammen, 
haß Htittclcuropäcr, bie nach @d>webcn ober Herwegen fommen, 
im allgemeinen bie ibnen begegnenben Htcnfdxn um ein ober 3x1x1 
Btufcn auf ber gcfellfd)aftlid?en Leiter höher vermuten, als fie es 
finb. Außerhalb ber (öebiete porxxxcgcnö norbifeber Kaffe finö bie 
oberen Bcbtcbten burcbfdmittlicb reid>er an norbifebem IMut als ber 
X^oltsöurcbfcbmtt, fo baß mancher XHitteleuropäer 3. 11 ein nor* 
wegifebes iDienftmäbcben nacb Ausfchcn, Haltung unb Auftreten eher 
für eine „IDame“ hält: er ift eben gewohnt, foldxs Ausfebcn unb 
Auftreten im allgemeinen nur in ben oberen t>oltsfcbicbtcn 311 fiitben. 
jd; habe aber auch immer wieber Horweger felbft, unb 3war Hör* 
weger xwrwtegenb norbtfeber Kaffe unb guten Auftretens, fid> xvk 
über ein Erlebnis äußern hören über irgenbeinen lluicrnburfdxn 
ober eine lluicrntodxtcr, bie ihnen begegnet xx>ar, fie fönnten foldxs 
Ausfchcn unb biefe Haltung nur als II b e l bc3cicbncn. Htir, bem 
Srembeit, mußte biefer „Abel“ vieler Horxx>eger unb Bdnxxöcn noeb 
mehr auffallen. 3d} erinnere mich an manches Mal, xx>o id) beim 
Anblid norwegifeber ober fdnxxbifdxr Männer ober grauen nur 
fchaucn tonnte, überwältigt von bem, xx>as Kant (in trodenem 
\T>ort ctxxxxs vom üiefften verbergenö) „intereffelofe Anfd>auung“ ge? 
nannt hat1). 

J) iDicfc^ reine Bebauen qcqcnüber 6cm Anbltcf rein norbifeber tHenfdxn 

febeint eine >£rfabrunq nianeber XTtenfcben, auch ftarE »orwieqenb norbifeber 

tltenfdxn ju fein, tv>ic id) mir juqcfommcnen münblicben unb fd)riftlid)en 2luße* 

runqcn entnehme. Dabei ift pon männlicher wie von weiblicher Beite als be$eid>* 

nenb permertt worben, baß btefem fdxutcnbcn Blicf auf rein norbtfdx tltenfcben 

qar nichts (ficfd)lcd)tlid)cs bciqemtfcbt ift. Ab „fd)6n" werben nad> abenblänbifcben 

Anfd)auunqen norbifd)e, weftifdx unb binarifebe ütenfeben anqcfcben (pql. ben 

3. Abfcbnitt in „Der Horbifdx Ö5ebanfc unter ben Deutfdxn", j 920). £s fdxint 

aber, ab ob nur bie „Bcbönbcit" bcs norbifeben fcttcnfcben jenes Bebauen ohne 

bas minbefte Bcqcbren, bie „intereffelofe Anfdtauunq" weden tonne. Dem Brief 

eines (Sciftlkben aus einem porxpicqenb norbifeben Olfd)lcd)t, ber in porwicqenb 

oftifdjer Umwelt qelebt bat unb lebt, bann aber einmal ab Bolbat unb jufantmen 

mit anberen Boibaten in bie 5tmeburqer <^cibc tarn, entnehme id) folqenbe be* 

jeidmenbe Bebilberunq aus einem Dorfxxnrtsbaufe ber ^dbe: „Da bebiente uns 
ein etwa jb—17 jäbriqes tftäbdxn. Beim elften Labien brad)te id) es nicht über 

mid), ein Irinfqclb 511 qeben xrcqcn ber Vornehmheit biefcs HTäbdxns. 0bwobl 

(ffüntber, Kaffe unb Stil. 2. XI. 2 17 



3di erinnere midi an einen 0<hlcufenwärter, ben idi — trgenbxxio 

im norwegifchen (ftebirge — bei einer üalfpcrrc traf. 3di ging 

auf ilm 311, ihn nadi bem XT>cg 311 fragen, unb fab nun, als er mir 

gegenüberftanb, was für einem iUcnfdicn idi begegnet war. (But 

erinnere idi midi, baß icb mir innerlich fagte: >£in 3arl')! Wie biefer 

bin in jebe >£in3clbeit itorbifdic XUann hoben XYHidifes in nollenbeter 

Haltung xior mir ftanb gegen bas norxxiegifche (Gebirge unb mit ber 

unbefcbreiblidien Surürfbaltung antwortete — freimütig offen unb 

3tirüdbaltenb 3ugleidi — xxiie feine fcfren bellen 7lugen unter ben bellen 

Brauen aus bem Har unb feft ge3cidineten 0dimalgefidit midi trafen, 

xxue er ftanb unb feinen Hopf wanbte, feinen 71 rm bob, mir ben XVeg 

311 3eigeit-er war „ein Dertreter ber unteren X)olfsfditchtcn“, 

bas tonnte man „wiffen“; aber was man erleben tonnte unb was 

allen anbere binwegfebob, war bien: <->ier ift 71 bei, liier ift einmal 

bas nerwirtlicbt, was allein Tlbel genannt xxierbcn follte. — jdi ging 

meinen Wegen xueiter in mancherlei (Bebauten über bic Srage 7lbel 
unb Haffe. — 

tDodi ich erinnere midi ebenfogut einen fübbeutfdieit xiorxniegenb 

norbtfehen $ubrfncdits, ber mir immer xxiieber auffiel unter ben not? 

wtegenb oftifdien XHeufdien, nteift Sabrifarbeitern unb sarbeiterinnen 

in einer V>oltnfüdie, xxio idi längere Seit aß. £n xxiar <-)Unger3eit 

in IDeutfchlanb; beim Warten not’ ber Haffe ber X^oltntüdie ging 

um midi herum ein mißmutig ntaulenben unb nörgelnben (Befpräch. 

£in norbbeutfeher Hommunift oftbaltifdier 7\affe benützte bic 

ötimmung 31t aufrei3enben 7\cbcn. i£r perfuhr babei fclir gefdiidt, 

anfdiaulidi, cinbringlich, xioll treibenber XT>ut. iDie feine Htunbart 

idi fpäter erfuhr, haß es feine X^erwanhtc her VXXirtsleute, fonhern eine 7(usbilfc 
aue hem IDorfe war, tonnte id) hiefein ittäheben nie ein <Erinft|elh geben. jd> batte 

immer hae (öefübl, hae wäre eine 0dianhe für hae ittäheben unh für midi. IDas 

ittäheben war meinem IDafürbalten unh meiner iCrinnerung naeb wobl rein nor= 

hifdi. 3rflenhwclebe ^utunliebfeit oher ein llberfebreiten her (Trensen hee tlnftanhee 

non feiten her anheren tonnte icb audi in fpäter ©tunhe nie bemerfen, obwohl hiee 
iltähdien mit her XT>irtetoditer jufammen ab unh 311 aud> fidi 311 une fetzte. 3br 

Blut war ihr 0dnit3, unh ieb heute beute nodi in unferem fo wenig blutreinen (Drt 

an hies ittäheben als an etwas bcfoithers Wunebmcs unh Öcbbnes. Unh es war 

„nur" eine Bauerntocbter. 
]) IDie 3<xtlc her mittelalterlichen (flefdiidite 0tanhinaniens fotnmen etwa hen 

<3crj6gen her heutfdien (fiefdiidite gleich. X>gl. auch (ft ü n t b e r, 7lhel unh Haffe, 
ittüneben, }Q2ö. 0tanhin. Jarl = altfädififdi erl, neuengl. earl. 



beftaunenben porxxnegenb oftifcben Utcnfcben um ihn gingen halb auf 
feine Keben ein, halb war er ihnen unbequem aufforbernb, fo uns 
3ufrieben fie and) mit ben ^uftänbeit waren, UTitten barunter ber 
$uhrfnecbt: er erinnerte an Silber ber alten $ranfen, and) bureb 
feinen blonben Schnurrbart. £t* ftanb ruhig, fpracb ab unb 311 ein 
Wort mit benen, bie ibn anfpracben, hörte auch ben unb jenen, auch 
ben Kommuniften unb lädxeltc ein wenig 311 all bem. i£s xvav burd)s 
aus fein fpöttifdxes ober gar überlegenes Kacheln, benn ber $ubrs 
tnedn war nidn eben gefdKtbt. 21ber er batte Haltung — nicht gerabe 
Haltung, bie man ebel nennen fonnte. iDodx \v>irfte er — wenigftens 
unter biefen UUnfdxen — pornehm. Sein fächeln war ein wenig 
hilflos unb ließ ahnen, baß ihm biefe Umwelt irgenbxpie fremb war. 
>£r teilte ungefähr alle 21nfcbautmgeti ber Utenfchen um ihn, fühlte fich 
ihrer X^olfsfd)td)t 3ugebörig, anberen V>olfsfdncbten unb Utenfd>en 
fern, wenn nicht feinblid) gegenüber — aber er xx*>ar etwas anberes 
als feine Umgebung. 2lllc Buftänbe: Hot, junger, Kälte batten 
ihm eine gewiffe Würbe, feine Haltung, nicht nehmen tonnen. £r 
war nicht eben fo viel höbet* gewachfen als bie Utänner um ihn, 
hoch ragte er hinaus bureb fein XT>efen. Wie eine trübe fchmut^ige 
$lut um eine 3nfel leeft, ging um ihn bas Ittaulen ber oftifd>en 
Ulenfchen hin unb her; fo feblug bie Wut bes oftbaltifchen Äommus 
niften niemals über ihn hin. >£r befaß einen befebeibenen Derftanb, 
fein Wefen war ihm felbft gan3 unbexpußt, feine anbere 2lrt nie pon 
ihm burebbaebt. >£t* hätte nicht begriffen, xx*>as bas befagen foll, wenn 
ihm jemanb hätte erflären wollen, baß er hier ber einige Dornehme 
fei. — So oft ich ihn fab, mußte ich mich fragen, ob es nicht mögs 
lieh wäre, folche Utenfchen bod> einmal gleid^fant für ihre eigene Welt 
3U gewinnen. — 

3ft in Mittels unb (Dfteutopa bas gute Auftreten mehr an bie 
oberen (an norbifchem Blut burcbfdmittlicb reicheren) V^olfsfd)id?ten 
gebunben, fo wirb gutes Auftreten in allen Scbidxten um fo häufiger, 
je mehr man fich pon Mitteleuropa aus Horbwefteuropa nähert, 
alfo bem (ftebiet ftärfften V>orwicgens ber norbifchen Kaffe. 3c weiter 
man fidx pon Mitteleuropa aus ben Mittelmeerlänbern nähert, befto 
mehr 3eigen bie Bepölferungen jenes „tbcatralifcbe“ Auftreten, jene 
Heigung 3m* Pofe. Ö5leiches empfinbet ber >£nglänber, ber nach 3rlanb 
fomntt. i£s ift ber £infchlag unb fcblteßltcb bas X^orxx*>iegen ber 
xpeftifeben Kaffe. 
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3d> erinnere mid) eines nach Tlusfeben unb Auftreten ed)t xreftis 
feben (öepädträgers (fattorino), ber fein VPefen trieb an einer üans 
bungsbrüde eines ber oberitalicnifcbcn 0een. (Dbfcbon bureb bie 
Prägung italientfcben PolEstums, in welchem bie weftifebe Beelc 
mitwtrU, aueb fd>on bie txorxxnegenb binartfeben Oberitaliener etwas 
VPeftifcbes überprägt geigen, fiel bod) biefer (fiepädträger in feiner 
Umgebung auf — nicht fo febr bureb feint geringere jftörperböbe 
wie bureb iUeibung tmb Bewegungen. >£r war nid;t reinlich ges 
Hcibet, aber mit jener (für bas i£mpfinben bes niebtsweftifeben >£uros 
päers) zugleich beluftigenben unb anrüchigen £legan3 — auch hier 
fann nur bas Srembwort „i£legan3u fteben. i£r allein in feiner Unis 
gebung trug ein brennenb rotes <oalstud> mit malcrifcb gefdduns 
genen gipfeln. Hur er trug feine (ber italientfcben @olbatenmü$e 
ähnliche) (öepädträgermü^e ganj verwegen fdiief, baß bas Utüt^ens 
fd>ilb fed nom biditen fcbxxxtrjen Sjaav in bie Hilft ftad?. £r wiegte 
fid> beim (öebeit, oft nach bem (Tatt eines Hiebes, bas er ficb pfiff — 
fid) unb feiner Umgebung pfiff: benn er bewegte ficb immer wie auf 
einer Bühne, als ob ringsum ^ufebauer fäßen1). >£r gefiel offenbar 
fidi felbft fo gut, baß icb ihn ftets beiter fab, obwohl id; ben i£tns 
brud batte, als muffe fein >£rwerb geringer fein als ber ber anberen 
(Träger. i£r nämlich fpielte mehr ben (Träger, war auch an Körpers 
traft ben (Trägern um ihn unterlegen. >£r nahm feinen Beruf nicht 
fachlich xxne mehr ober xx->eniger bie anberen. 3bn batte 311 biefem 
Beruf wohl xwr allem feine Hcugier ge3ogen: immer neue >£ins 
brüde waren hier 311 erxxwten, wenn 0d)iffe eins unb ausfubren, 
Betfenbe eins unb ausftiegen, Keifcnbe aller Hänber. Einmal merftc 
er, baß td) ihn betrachtet batte, als bie anEommenben Keifenben 
gerabe ihn nicht 311m (Träger gexvuiblt batten. JDa fpielte er ausges 
3eicbnet ben 0pöttifcb=überlegenen, pfiff ein wenig x>eräd)tlicb febief 
aus bem einen Utunbwinfel unb ging lädielnb in wiegenbem Bdnitt 
hinüber 311 einem (Tafe auf bem Utarttplat$. 

>£r befaß Haltung in jebem 2lugenblid; nie ließ er fid) geben. 
3cb fab bisweilen reifenbe Äriegsgewinncr aus xxrfdnebencn Hänbern 
neben ihm, meift Utenfcben mit einem mehr ober weniger ftarfen 
oftifeben i£infd>lag. ?ln ihnen war nichts von Haltung, Zluftreten, 

!) IDic „^affcntunöe 6ce beutfeben IXolfeu" bat autsgefübrt, 6er xv>cftifcbc 

Htenfcb nehme bas £cben „als etn 0cb<utfptel, in 6em man fid> gewanbt ju he? 

wegen bat"* 
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„Sorm“ $u feben, um fo weniger, alö fie ba, wo man fie nicht kannte, 
ficb „flehen ließen“. Einmal fab id> norbifche unb weftifche „$orm“ 
nebeneinanber, als neben bem weftifchen (Träger ein norbtfeber i£ngs 
länber auf bas näcbfte Sdnff wartete. — 

ittan fpriebt mand)»nal bav>on, bie X^ölter romanifcher Sprache 
jeiflten fchon bureb ihr Auftreten an, baß ihnen eine „Sormlultur“ 

1 

flbb. 6au. b. Die roeitifcfye Überprüfung ber italieni|cf?en ©efittung oerlei!?t auefj bem butcfyaus 
nicht oonniegenb roeitijeben ITtuHolini n?eTtifct?e Pofe, minbeitens bann, menn er fid? an bie 

roejtifcfte Seele im italienijdjen Dol! menbet. 

eiflen fei. iDicfcö Urteil läßt ficb babureb erflären, baß nichtnomanifche 
Beurteiler fchon im täglichen ücbcn ber Polter romanifcher Sprad>e 
eine „Sorm“ finben, welche fie ficb bann aus allerhanb „Hultur« 
ftrömunflen“ erklären wollen, eine $orm, welche in VPirtlichteit \x>ie 
bie $ur £rUärunfl flenannten „Bulturftrömungen“ aus bem feelifdnn 



Wefen ber (in allen Vollem romanifcber Sprache, aber nid?t n u r 
in ihnen vertretenen) weftifcben Kaffe ftamntt (?lbb. 6). iDas Urteil 
„Sotmlultur“ im f^inblid auf bie Völler romanifcber ©pracbc ift ein 
Urteil, bas von Vertretern berjenigen Völler ausgtng unb sgebt, bie 
bttrd) mehr ober minbcr ftarles Vorwiegen ber norbifdren Kaffe ober 
minbeftens burcb ftärlercn norbifcben £infcblag ober eine gewiffe nors 
bifcbc Überprägung gefcnn$eicbnet finb, alfo befonbers ber Völler 
germanifcber Sprache. IDaß bie norbifcbe Kaffe ben Vollem, jum 
iE eil aucb ben Vollem romanifcber Sprache, in ihrer Weife ebenfo 
viel „$orm“ gibt unb 311 geben bat — nur eben eine anbere $orm 
als bie \\>eftifcbe; ba$ es alfo in Europa 3 m ei Kaffen gibt, welchen 
Haltung, Auftreten, „Sorm“ bcs Leibes unb ber Seele fo 311 eigen ift, 
baß fie biefe anbersraffigen Bevölletungen ober Utenfcben bis $u einem 
gewiffen Cörabe auf^uprägen vermögen — bau wirb gemeinbin 311 
wenig beachtet, faft nie bervorgeboben, weil eben bie norbifcbe <->aü 
tung vielen Beurteilem ber Völlers unb Kaffenfeelen entwcber 311 fein* 
eigen ift ober 311 felbftverftönblid) in ihrer Umgebung bcrrfcbt ober bent 
Wunfcbbilb guter Haltung 3U nabe lommt, bas burcb Überlieferung für 
bie Beurteiler unb ihre Umgebung gilt. >j£s ift aber oben fcbon bebeutet 
worben, ba§ bie norbifcbe Kaffe als eine Kaffe ber „Sorm“ um fo 
beutlicber crfcbeint, je ftärler in einer Bevöllerung bie norbifdn Kaffe 
vorwiegt. 3c norbtfcber eine Bevöllerung Utittel# unb Horbwefts 
europas ift, befto tiefer t*eid>t in ihr ein gepflegtes Auftreten in bie 
unteren Vollsfcbid^tcn hinab. IDas gleiche gilt mit Beziehung auf bie 
weftifcbe Kaffe für bie Bevöllerungen mit weftifcbcm >£infddag. 
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O. 

<Dic ofnfdx unö Ne cftbaltifcfye Jlbroetfung, Ne 
Nnarifcfye 2(btt?anMung von „Sonn" im menfcfyltcfyen 

Auftreten. 

Je weiter man fiel) etnerfcitö flogen Mitteleuropa bin x>on 
ben porwicflcnö weftifeben ober ftärtcr weftifcb burebmifebten ober 
weftifebsgeprägten (Gebieten entfernt, je weiter man ficb anbererfeitö 
von ben xxorvxuegenb norbifeben (Gebieten gegen Mitteleuropa ober 
0fteuropa bin entfernt, befto bcutlicber breitet ficb in ben 23exxöltes 
rungen — mit Ausnahme ber an norbifebem 23lut burcbfcbnittlicb 
reicheren oberen 0d>icbten unb ber (Gebiete (tarieren t>orwiegcnö ber 
binartfeber Kaffe — eine gcxvüffe „Sormlofigteit“ am: eine „Sorms 
lofigteit“, weld>e als bic „$ot*mu ber oftifeben ober ber oftbaltifcben 
Kaffe erfebetnen müßte, wenn biefe Kaffen ben von ibnen burebbruns 
genen Bex>ölferungcn ein t)orbilb ber Haltung unb bes Tluftretens 
batten mitteilcn tonnen. IDie oftifebe unb bie oftbaltifcbc Kaffe finb 
aber in ibrem feelifeben ÜDefen im <3inblid auf bie hier betrachteten 
fragen eben nur als Kaffen 311 ertennen, xxnlcbc „Sotm“, von welcher 
©eite fie tommc, fei es gebulbig übernehmen ober aber mehr ober 
weniger ab^uweifen x>erfucben. 3n Mittels unb 0fteut*opa — an 
biefem 0rt weniger, an jenem mehr — finb bie <3erbe für „forms 
lofes Auftreten“, für „Mangel an Haltung“ — wie bann folcbc Büge 
x>on ben von außen tommenben Beurtcilern be^eid^net werben. Bis 
311 einem gewiffen (ftrabe tann ba unb bort in Mittel unb 0fteuropa 
fogar einem norbifeben Menfcben bie oftifdxe ober oftbaltifcbe Kbs 
weifung x>on „$orm“ überprägt werben — bis 31t einem gewiffen 
(fttabe, welchen bas IVifpiel bes porwiegenb norbifeben $ubrtned)tö 
(xxgl. 0. j$) anbeuten uerniag. 

Hotbifcbe Menfcben tönnen fid) in ber „formlofen“ Umwelt — 
eine 3eitlang — gatt3 wohl fühlen. 0tatt ber „Bteifbeit“ unb „Bus 
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getnöpftheit“, bie fie oft felbft bei fid> unb ihresgleichen finben, er* 

fahren fie hier etwas, was fie als befonbere „(öemütlidtteit“ ober 

„23ebrtglicbteit“ empfinben, w>as fie wie ein „2lusfpannen“ emp? 

finben tonnen, bas fie in Srei^eiten immer wieber auffuchen möchten. 

Horbifd^e UTenfchen aus vorwiegenb ttorbifcher Umgebung bezeichnen 

bann bie UTenfchen innerhalb einer vorwiegenb ofttfehen 25e»ölte? 

rung gerne als „nett“ ober „tomifch“ (biefeö VDort n i dt t im Binne) 

von „lächerlich“, fonbern im Binne von „eigenartig anbersgeartet“ 

genommen) — unb »erraten eben burch bie Wahl folcher IVzeicb? 

mingen ihre Unfähigkeit ber Einfühlung in frembes Beelenleben: 

für bie norbifebe Kaffe ift Einfühlungsvermögen nidtt bezeidmenb. 

Der weftifche Utenfch empftnbet bie Utenfchen »orw>iegenboftifcher23e? 

»ölfcrungen — wenn id) bies aus Eluierungen vorwiegenb weftifchcr 

Italiener fdtließen barf — nur als unangenehm, wenn nidtt ab? 

ftoßenb. 
3n Wittel? unb (Dfteuropa finbet fich bei vielen Einbeimifdnn 

vorwiegenb oftifcher ober oftbaltifcher Kaffe felbft eine Nnfdtauung 

von ber hier mehr, bort weniger beutlichen „Sorntlofigfcit“ unb 

eine 2(nfchauung bavon, baß Wittel? unb 0fteuropa gegen Büben 

unb VDeften umgrenzt ftnb von ^anbfehaften, in beiten „Sorm“ vor? 

berrfche. Waneber Deutfcbe z. ZV empftnbet auf Keifen in Horbweft? 

unb Wefteuropa eine gewüffe „S'ormlofigfeit“ bei fidt felbft, unb 

in biefen fänbern wirb „ber Deutfcbe“ teils mit politifdxr 7lbfid)t, 

teils aus wirtlicher 2lnfchauung als ZVifpicl eines „Sormlofen“ be? 

Zeichnet. 3d? habe immer wieber int Tluslanbe beutlidt erkannt, baß 

ber vorwiegenb itorbifdte Dcutfdx zunteift gar nicht als Dcutfdter 

befonbers beadttet wirb, er fällt nicht auf. Das 23ilb bes „Deutfdten“, 

ber bent Tluslanbe als „formlos“ auffällt, ift beftimmt burch bie 

in Horbweft? ober Vüefteuropa auffallenben nicht mehr norbifcb? 

(ober weftifcb*)geprägten Deutfcben. Die raffifdte tage für ben Wittel? 

europäer ift ja int <3inblid auf „bie Sorm“1) fo befdtaffeit: in ben 

Wittelmecrlänbern äußert fich bie „Sotttt“ verleihenbe weftifche Beele, 

int öftlichen Wittelmeergebiet bazu noch bie „Sorm“ verleihenbe Beele 

ber orientalifcheit Kaffe. 3n Srantretch hat bie weftifche Sorm fich 

über bas ganze üanb ausgebreitet, in Horbfrantretcb mit ber norbi? 

]) Wan fpriebt ja immer nur von „6er" Sorm, übergebt, 6aß cs für £uropa 
jwei Sonnen gibt, weshalb in biefer Schrift „Sonn" zumeift in Anführungszeichen 
gefetzt ift. 



fd)en Sonn 3Ufammcnix>irtenb, aber auch bic xxorxviegenb ofttfehen 
unb binarifchen (öebiete nod) beutlid) überprägenb — xvüe biefe ja 
auch noch Ictdn weftifd) burebmifdn finb. 3» 0tanbinaxnen bic oben 
gewtefene unvertennbare ttorbifche S^rm, jene bic als „2lbelu 
biö in bie unterften X>olEöfct>id>ten hinein 31t fpüren ift. Horbxveft? 
beutfcblanb ftcllt ben Übergang 311 Mitteleuropa bar. 3» ißmglanb in 
ber 0bcrfd)id)t bie gepflegtefte norbifche Haltung, oft 3111* Porbilb? 
lid)teit (für eine (öefittung norbifdxr Prägung) gefteigert, in ber 
Unterfd)id)t ein 3ufammenwtrfen norbifdxr unb xxxftifdxr Prägung 
3U gepflegter <5aÜung, wobei aber beutlid) wirb, xxue ftart — im 
(ßegenfatj 311 bem am norbifchen IMut nicht ober taum ärmeren 
iDeutfd)lanb — xxne ftarf, wie ftreng burd) bic Überlieferung beö feit 
Chaucerö 3eit Q4. 3ahrlnmbert) erfennbaren, xxon Chaucer fd>on beut? 
lieh erfaßten P 0 r b 11 b e ö gentleman, eines ed)t norbifchen 
Porbübes, bas gaii3C Polt’ in feinem Auftreten exogen, ja, man möchte 
fd)on fagen, gc3Üd)tet iftx). 

0ftifd)es unb oftbaltifcbes VPefen äußern fid) inner? 
halb norbifch# ober weftifdxgeprägter (öefittungen burch „$orm? 
loftgfeit“ — b. h- fie äußern fid) burch 2lbweifung ber formen, weldx 
von norbifchcr ober weftifchet* 0eite ober xxon beiben fid) aufprägen 
\v»ollcn; fie äußern fid) minbeftens im Sichgchcnlaffen innerhalb auf? 

geprägter formen. 
IDie oftbaltifchc „Sormloftgtett“ ift vor allem bebingt burch eine 

gexxnffe fcelifd)e Heugter bes oftbaltifd)en Menfchen, ben cs ba3U 
brängt, mit anberen Htenfd)cn feine eigenen unb beö anberen Ilten? 
fd)cn feelifd)e Porgänge eingebenb unb entfaltenb im (ftefpräd) 311 er? 
örtern. ®o tommt cö ba3U, baß vor allem ber norbifche Ittenfd) 
am oftbaltifchen eine feelifche Kbftanbslofigfeit, ja gerabc3U eine fee? 
lifche Bchamlofigteit bexeiebnenb finbet. 0ftbaltifd)c Htenfdxn, bie 
im Perfchr mit anberen vertrauter gexx^orben finb, fühlen fid) oft 
gebrängt, fid) biefen gegenüber glcicbfam feelifd) güti3lid) naett 311 
3eigen unb auf ifii^clbcitcn biefer Hadtheit hin3uxveifen, ja gcrabc 

1) IDaa gebt and) aus bem ausgezeichneten 23ud) non XT> i I 6 b a g c n „IDer 

engltfdx V>oltacbarafter", 1920, bernor, einem 23ucb, baa offenbar unb ganz 

unnötigerweifc feine £inftd)ten für unvereinbar mit raffcnfunblicben £rtennt? 

niffen hält. 3cber, ber n 0 r b t f d) c 8 \T> c f e n in ber erfcbeinungsbilb? 
11 d) e 11 (pbanotypifdxn) £ i n 11 c i b 11 n g unb in ber 21 u 91 c f e b u r d) b i e 

cnglifd)c (Sefittung (Kultur) nerfteben will, ift auf biefca ausgezeichnete 

23ud) biujutneifen. 
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auf £in$clbeitcn, welche anöeren, oft aber auch bem oftbaltifcben Utens 
feben felbft, befcbämenb erfebeinen. IDer IDrang 3um @id)bincinwüblen 
in bie eigene ober frembe 0eele bewirft es, baß bie oftbaltifd)e „Sorms 
lofigfeit“ ficb am ebeften in einer für nidHsoftbaltifdn Utenfcbcn peins 
lieben, ja peintgenben feelifcben Abftanbslofigfeit unb Heugier äußert, 
aueb in einer gewiffen anfebmiegfamen Aufbringlicbfeit. <3icr3ii fommt 
bas fdntnbar unvermittelte Umfcblagcn ber 0timmungen, fo baß bas 
mcnfcblicbe Auftreten bcs oftbaltifcben Utenfcben jumeift ben Cinbrud 
bauernb geftörten Gleicbgcxxncbts maebt. hieraus ergeben fid) bie 
Utöglicbfeiten eines XPecbfels von febmiegfamer Zuneigung 311 beim 
mungslofem <-)aß. $ür ben Umgang mit anberen Utenfcben, felbft mit 
Utenfcben ber eigenen Kaffe, ift ber oftbaltifcbe Utenfcb befonbers 
„fdnxnctig“, weil für ibn befonbers be3eicbnenb ift bie Unfähigkeit 311 
einer (ficb als „(Taft“ ausbrüdenben) >£mpfinbung für bie Greifen 
ber IDingc fowobl wie ber feelifd)en 23e3iebungen. 

IDie Itefonberbeit ber oftbaltifcben „Sormlofigteit“ foll fpäter unb 
bann febon mehr auf einem (Gebiet betrachtet werben, xvo fie fid) inners 
halb bes Geifteslebens äußert, i^ier nod) einige XDorte über bie oftifd)c 
„Sormlofigfett“ im Bereich bes menfeblicben Auftretens. Beigt fid) ofts 
baltifcbe Sormlofigfeit bebingt burd) eine fd)wcifenb unruhige, faft nie 
em Gleichgewicht ftnbenbe KaffenfeeleJ), fo ift bie ofrifdie Sormlofigs 
feit bebingt bureb eine Kaffenfcele, bie gemächlich unb behaglich leben 
will unb ficb fo weit geben läßt, wie es ohne Had)teil in ber je* 
weiligen Umwelt möglid) ift. XV>enn <^crr permaneber in cTbomas 
Utanns „IDie Xtubbenbroofs“ nicht fd)on ein wenig als Berrbilb ges 
3cicbnet unb nicht bureb einen geringen binarifd)en £infd)lag 311 
„temperamentvoll“ wäre, tonnte er ein gutes X5eifpiel für bie oftifdie 
Abxxxifung von „Sorm“ fein. £s ift ja be3eidmcnb, baß bie VPit$s 
blätter ben Utenfcben ungepflegten Auftretens immer wieber bie Büge 
ber oftifeben Kaffe verleiben2)- £>as in IDeutfcblanb erkennbare 3nbilb 

J) Dgl. bie Abfcbnittc über bie feelifcbcn £»genfcbaften ber oftbaltifcben Aaffe 

in ber „Aaffentunbe bes beutfeben Dolfes" unb ber „Aaffenfunbe €uropae". 

2) 2115 Beleg folltc bier ein Bilb aus bern „0impli$iffimu6" gebracht 

voerben. Der 0impli3tffimu8sDerlag bat aber bem V>crlapj 3. S- Rebmann 

btc erbetene XDiebergabc r>erxx>cicjcrt mit ber Begrünbung, baß er ber „{Tcnbenj" 

uorliegenben Bucbce „burebaus fernftebe" unb auch ber Zeichner, <3err itarl 

Arnolb, mit ber IDtcbergabc feiner Bilber in ben ücbmannfcben \)crlag8\x>crfcn 

niebt etmnrftanben fet. Das Bucb xr>ar aber bem X^erlag wie bem Zeichner inbalt* 

lieb burcbau8 unbefannt! £ö wirb nicht leiebt fein, ein fcblagcnberea Bcifpiel t>on 



„Spießbürger“ ift nie mit bem Bilbe bes norbifdnn, binarifdxen ober 
xx^eftifeben ittenfeben verbunben. Es bebarf nur bes ^inweifes auf ben 
Spießbürger formlofen Auftretens, um bei Htenfeben gefebärften Be; 
obaebtungsvermögens mit bem Bilbe bes oftifeben ittenfeben bie Er; 
innerung an Einzelfälle $u werfen, xvelcbe fid) als Betfpiele ben oben 
gegebenen Beifpielen bes Sebleufenxvärters, öcs Subrtnecbts unb bes 
(Öepärfträgers gegenüberftellen ließen. — 

ID i c binarifebe Xv af f e bat ben (Befittungen Europas aueb 
feine beftimmte Sonn, feine beftinnntc Haltung mitzuteilen gehabt. 
Aber fie bat überfonunenes Auftreten zu etwas Eigenem umgewan; 
beit: es gibt eine binarifebe Weife, fid) innerhalb weftifeb geprägter 
(öefittungen, \x>ie eine fid) innerhalb norbifcb geprägter 311 bewegen. 
IDiefe läßt fid) nörblid), jene füblid) ber Alpen erfennen. Sie geigen 
fid) beibc in ber Umwanblung überfommener $orm ins IDerbe, Be; 
tont;Kraftvolle, ja fd)ließlid) ins Sleifdhge, (Befcbxvelltc unb Saftige, 
ins Sdnxnmgvolle („^Temperamentvolle“) ober ins Ungefd)lad)te. 
Sebxvungvolle llngefcblad)tbeit zeigt ber auf vorxviegenb binarifebem 
Boben volfstümlicbe Scbubplattler. Sreube an ungefd)lad)tem Auf; 
treten verraten immer wieber allerbanb Erzählungen von Scbrift; 
ftcllern bes (vorxvüegenb binarifd)en) beutfdnn Süboftens !)- JDcr bay; 
rifebe belehrte 3. H. Sepp (j$ib—J909) bat in feinen „(Taten ber 
jfarwinflcr“ fogar eine ganze Keibe folcher Kraftmenfdxn gefd)ilbert. 
Wirb von norbifeben unb weftifeben lUenfchen bas oftifebe unb oft; 
baltifcbe Auftreten als „Sormlofigfeit“ empfunben, fo bas binarifebe 
Auftreten als eine heitere, oft liebenswürbig fdnxmngvolle Abwanb; 
lung ober lDurd)bred)ung ber „$orm“, eine IDurcbbrecbung zugleid), bie 
Zumeift ein eimtehmenbes Selbftvertrauen bezeugt. IDer binarifebe unb 
ber weftifebe ittenfeb empfinben ben norbifd)en als fteif unb ver; 
fdxloffen, bezeichnen ihn als „temperamentlos“, wenn fie ihn tabeln 
xx^ollen, als „herb“, wenn fie ihn zu verftehen fueben. iDinarifcben unb 

Vorurteil 311 finden. t>orUegenbem Kucbe ift ja überhaupt feine 5ielfeQunß 

(„£eni>cn$") eipjen. benüibt ficb, 311 erfennen, irae ift, führt aber nirfltnbö 
aus, was fein foll. Hun flibt es allcri>ittp|S Äreife, bereit <Eenbcn3 cs ift, jebe Be; 

tracbtunpi bes (tfciftcslcbcns nach raffcntunblicbcn (0cficbtspunftcn als „<£016013" 
bin3ußellen. 

x) Dgl. 3. 2.V bie lieber Hcibbarts von Acuental, Melchior Mcyrs „Der 
Midicl unb bie (flaut" ((flcfcbid;tcn aus bem Kies), (flanqbofcrs £ißibius Trumpf, 

ber llrtnenfcb (aus „Damian 5ag$|"), manches bei dnzcnßrubcr, Hubwiß 
iTboma u. a. 



wefttfchen fcttenfchen gegenüber empfinbet fid) ber norbifd)e Xttenfd) 
leidet felbft als „fteif“, als „fteil unb 3ugefnöpft“ (stel och tillknäppt, 
wie bic Schweben, befonbers bie (öotenburger, fid) empfinben unb 
empfunben werben). IDent binarifchen fcttenfchen crfd)eint ein Htenfcb 
befonbers an^tebenb, wenn er „aus fid) htrausgehen“ tann. iDer oftifebe 
Htcnfd) läßt fid) gerne flehen, ber binarifche fleht gerne aus fid) heraus. 
j£s gibt heute in ben großen Stäbten bes binarifchsuntermifchten ober 
vorwiegenb binarifchen (Gebiets beutfeher Sprache ganje lUinft;, bes 
fonbers cEai^ricbtungen, benen bas „Auefid^heratisgehen“ als befons 
bers hoher Wert erfchetnt, für welchen bie 3ugenb 311 gewinnen fei. 
IDent binarifchen iUenfchcn ift es aud) wie bem wefttfchen gegeben, 
aus fid) heraus3ugel)en, ohne baß fein Wefen baburch beeinträchtigt 
erfcheint unb ohne baß er auf XTtenfchen anberer Kaffe übertrieben ober 
unecht ober gefd)madlos wirft. IDer binarifche ittenfeh fann mit gutem 
Selbftvertrauen „aus fid) herausgehen“, ber norbifche, ber bas »er« 
fud)t, verrät 3inneift, baß er babei immer wieber neue Hemmungen 
in fid) 3U iiberwinben hat. iDer Umfreis feines Auftretens ift enger als 
ber bes binarifchen fcttenfchen. 



4- 

X\unft aus norJnfc^em VDefen. 

XV as Auftreten unb Haltung ber Kaffen erwarten ließen, bas 
3etgen bie Be3teb ungen 3 w t f cb c n Kaffe unb K u n ft * 
geftaltung. (firoße Kunftwerfc aus norbtfebem Wefen taffen eine 
$crm unb Inhalt trennenbe Betrachtung nicht 311 — ober taffen 
fie hoch nur für ben Ttußenftehenben 311, \Pte vov allem an Urteilen 
non 2Umftmtffcttfcbaftern norwiegenb norberafiatifcher Kaffe geseigt 
werben tonnte. <^icr 1,beeten ftd) Sonn uttb 3nbalt“, wte man ftch 
bann ausbrüeft (ngl. |4) unb woburch man eben einräumt, 
baß bic Sragc ,,^'orm unb 3nhalta hier feinen Sinn habe. Router, 
bie hfllcnifchen Bilbwerte ber Srübseit unb <oöhcn3eit hellenifcber 
lUinft, bie gotifeben IDottte (wemgftens bie nörblich ber Klpen), 
IDantcs Werte wie bie Bachs, 2Ufieriö, ^ölberltns, Kafpar IDatnb 
Sriebricbs, Keats1, S’lauberts, Ketbels, UtolttesT), Hebbels unb IDroftes 
^>ülshoffö tonnen als Beifpiele norbifeber lUtnft innerhalb tmfebtes 
bener Döltcr gelten — als einige wenige Beifpiele. (öemetnfam ift 
ben großen Werfen norbtfeher Kunft ber ungeftüme Wille 311 neuem 
Aufbruch in neue Weiten, gebänbigt bureb eine fühle Strenge: bie 
norbifebe ^urücfbaltung. 3ft nicht Bad^s Passacaglia C-moll hier* 
für ein gutes Beifpiel) — i>ielletd)t, baß norbifd>c Strenge in ihr übers 
wiegt. Tiber bie Eröffnung feiner Utattbäuspaffion: fie seigt Weite 
unb Strenge norbifdKr Kunftgeftaltung 311 überwältigenber UTacht 
vereint: bie ftrettge Einleitung bcs (Drcbefters auf einmal ftch weis 

:) £in beutlidxs Bilb bcs echt norbifdxn fcclifchen tUcfcns UtoltEcs »er* 
inittclt bas in ben „Büchern 6er 2\ofe" 3 923 erfdnenene Bänbdxn „Utoltte. 

Briefe, Schriften, 2teben, lcbcn8gcfdnd)tlid) verbunben". iKoltfe ift bis in jebe 

sginjelbcit feiner leiblichen unb fcelifdxn (ficftalt fo ausgeprägt norbifch, baß Bes 

richte von Zlugenjeugen über ihn (wie fie bas genannte Bänbdxn enthält) unb 
Schriften unb Briefe von ihm für bie £rforfdnmg ber norbifdxn Txaffenfcelc eine 

befonbere Bebcutung befi^en. 
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tenb in bas immer mächtigere, in alle fernen fcblagenbe 2lufbraufen 
eines (öegenetnanbers jmeier 0rgeln unb jmeier 0r<befter; unb Cbor; 
teile, unb nun über bem entfcffclten Ungeftüm, wie eine ftrenge 
Bogenfpannung geftaltet, ber Cboral „0 lamm (öottes“ — es ift 
meUeid>t bas mäddigfte XVifpie! norbifeber Kunftgeftaltung. Wenn 
0batefpearc es trgenbwo als Aufgabe bes Dtd)tcrs bexeidmet, leiben; 
febaft unb Befonnenbctt 311g lei cb in fid) 311 hegen, unb feinen 
fandet ben Scbaufpielern entfpredxnbe Lehren geben läßt, fo ur; 

flbb. 7. Giiertacf). 3oi?ann Sebajtian Bacf;. 1685 flbb. 8. Bonn. C.uart Beetftooen 1770 bis 1827 
bis 1750. Öottniegenb noröifd). Dortmegenb oftifcf?, Augen blau. 

(Pbot. ®efellfcf?aft.) 

teilt er als norbifeber Künftler, wie feinen Hamlet an <^ora.3io am 
mciften ber ed)t norbifebe 3ug an^iebt, baß beffen „Blut unb Urteil 
fid) fo gut gemifebt“. 

Bad) mag leiblich aud) niebtmorbifebe 3üge gehabt haben1), als 
lUinftler geftaltet er rein norbifeb. Beethoven jielt nach fold) rein 
norbifeber (fteftaltung, fein Wille ift barauf gerichtet — ein Wille 
von erhabener (föröße —; aber beutltd) ift feinem Wert Hiditmorbi; 
fd)es beigemifebt, wenn es norbifdxm Wefen auch v>iel näher tommen 
mag, als feine 3üge bent leiblichen XMlb ber norbifdxn Kaffe, 
feine Bewegungen unb aud) 311m (Teil feine Lebensführung nor; 
bifdien Leibesbewegungen unb norbifeber Lebensführung. 3n Beet; 

x) W>ic ftarf »ortmegenb norbifeb Bad) aud) leiblich war, jeigt ber Tluffatj 

von <->is „3obann Scbaftian Bachs (ftebeine unb 3lntlit$" (Tlbhanbl. b. Htatbein.; 

Pbyfif. lUaffe ber Bgl. 0äcbfifd)en 05efcllfd)aft b. \T>iffenfcbaften, Bb. 22, j$95) 

mit Tlbbilbungen von Bache Schäbel. 
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bovens Wert treibt (ober treibt mit) eine „öuntle“ (Gewalt, bic oft 
31t tnäd)tig ift, als baß fie nod) von norbtfeher Btrenge (bie bod) 
Beethoven fo wo bl in hohem Htaße befi^t wie als tünftlerifcbcs Erbe 
übernommen bat) burchbrungcn, umfpannt werben Eönnte. Bad) ift 
3lbel, Beethoven fud)t 2lbcl — fo Eönnte man fid) fd)lagv>ortarttg 
unb übertreibenb ausbrücten*). Bectbooen ift ein Bcböpfer, bemgegens 
über man Erwägungen wie biefe, bie einfebröntenö erfdxinen tonnen, 
nid)t weiter folgen möchte. IDod) muß eine Betrachtung im <otns 
blid auf Kaffe unb tünftlerifdx (Beftaltung foldn Erxvägungen eins 
mal wagen. Vltan tann, um Beethovens Btellung 311 einer Kunft 
aus norbifchem VDefen 311 Eenn3etdmen, xx^obl auch biefes Beifpicl 
wählen: ber gegenüber Beethovens Wert lächerlich nichtig erfd)einenbe 
„Sinnlänbtfche Keitermarfcb“ (ein fchxvebifcher iltarfch aus benx IDreißigs 
jährigen Krieg, im j$. 3ahrbunbert wicber aus Bd)weben nach 
IDeutfchlanb eingeführt) bat boeb feinen „geomctrifchen (Drt“ mitten 
im 3nnerften norbtfeher lUmftgeftaltung; Beethovens Wert ftebt „eps 

3entrifd)u im Kreife norbtfeher Kunft, wenn es auch 3um größten (Teil 
innerhalb biefcs Krcifcs 311 ertennen ift. — 

£>er norbifchfte, wenn auch nicht ber größte beutfd)e lDid)ter, 
ift Hebbel; im fran3Öfifchen Bchrifttum entfprid)t ihm ^laubcrt. 
„Un vrai viking“ nennt Saquet ben Hormanncn Flauheit, ber bod)s 
gewachfen, hellhäutig, helläugig, blonb, fid) ebenfo norbifch barftcllt 
xv>ie Hebbel, Flauheit ift viellcid)t bas befte Beifpiel eines norbifchen 
Künftlcrs innerhalb ber fratt3Öfifd)en Bpracbe. Wenn er einmal 
von fid) fagt: „au fond je suis allemand“ — fpiirt er ba aus ben 
Werfen beutfd)en (fteiftes, bie ihm betannt waren unb aus bem bas 
maligen tDeutfcbtum (bas \v>eit norbtfeher erfcheinen mußte als bas 
heutige) nicht ctxvas von ber Beele ber norbifchen Kaffe heraus? 

*) Man fönnte bei Beetboxnu Otefen Bug bis in Bclanglofigfciten feines 2111* 

taqslebens hinein »erfolgen, fo in feiner Erftrcbung nach 2lnert'ennung feines (nidxt 

Btanbesabel anjeigenben) „satt" als ein 2lbels* „von" unb feine fdnxxre Dcrftim* 

mung über bie Dert»eigerung biefer 2lnerfennung, xx>obei 31t beachten ift, baß 

Beetboxxcn (xx>ie 311 jener Beit xnclc ber Befreit) republifanifeb*bemofratifcb gefilmt 
xx>ar. IDaß in biefer politifd)ett (Befinnung ebenfalls ber aufbegebrenbe £rot$ bes 

feines gexx>altigen Kingcns um feelifdxcn ?lbcl bexmißten llberragenben xx->ar, ein XDille 

311m ^inausragen über feine gan3e Mitxnelt (unb fomit ein äußerft ariftofratifeber 

Bug), xxerrät ja audi bie befanntc Begebenbeit auf Beetboxnns (Bang mit (Boetbc in 
tttarienbab, bei xxxldxcr Beetboxnns äußere „SormlofigEeit", biefer raffifcb*bebingte 

Bug, fo beutlid) erfebien. 
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Sein größtes Wert „Madame Bovary“ ifc wicöer ein Beifpiel öes 
3neinan6erwirtens norbifeber tPette unö norbifd)er (Strenge. Seine 
(fteftaltungsweife ift ganj öie 6er 3slänbergefd)idnen — nur haben 
3eit unö Umwelt öem „Sagamann“ Slaubert (j$2|—so) anöeren 
Stoff 3ur (öeftaltung gegeben als Öen jslänöern um J200. Utan 
braucht aber nur in „Madame Bovary“ öie Stoffe 311 betrachten, 

flbb. 9. Srantreicb. ©uftao Slaubert, 1821 bis flbb. 10. Uleffelburen (fjolftein). Srieörid? 
1880. noröifdj. fjebbel, 1813—1863. Horbil©. 

(Pbot. ©ejetljcbaft). 

welche btefem Wert am eheften gemeinfam finö mit Stoffen 6er 3ös 
länöergefchichten, um öas norbtfebe VDefen öer S’Lubertfdxn lUmft 
öeutlid) 311 ernennen. So haftet in meiner Erinnerung vor allem öie 
Schilberung 6er <^>od>3eit Bovarys: wie hier öie bäuerlichen (ftäfte 
unö ihr Auftreten gefdnlbert finö — öas ift Sagaftil unö viel 
echterer Sagaftil als öie hilflofen X)erfud>e, „germanifch“ 3U ftbrei* 
ben, welche gelegentlich von liefern öcs altnoröifdien Schrifttums 
angeftellt werben, man in fold>en Tlbfdmitten bei Slaubert erft 
öeffen noröifchen Stil erfannt, fo ift es nid)t fdnvüerig, öiefen gleichen 
Stil in anöeren 2lbfdmitten 311 etfaffen, and) wenn öiefe ftofflid) 
öer islänöifchen Saga nod) fern ftchcn. Sinnlos ift es auch bei 
Slaubert, Betrachtungen über Sorm unö Inhalt an3uftellen (außer 
in „La tentation de St. Antoine“, wo es Säubert nid)t gelang, 
ein Seelenleben 311 geftalten, öas am eheften aus einer ittifebung 
öer voröeraftatifchen, orientalifchen unö noröifchen Kaffenfeele 311 er* 
Eiären wäre). 3n feinen <*)auptwerfen unö fogar in „Salambo“, wo 
er öas orientalifcb^vveftifcbmegenfcbe Heben Karthagos geftaltet, bat 
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Slaubert für jebe >£in;clbcit „le mot propre“ gefunben — unb 3war, 
was betont werben muß, „le mot propre“, wie es ftcb einem 
ilTcnfd)cn mit ber feelifeben Haltung ber norbifeben Kaffe ergibt Saft 
gebt Slauberts ^utüdbaltmig ba unb bort 311 weit. t£r batte feine 
eigenen (Gefühle in Käfige gefperrt, wie er in einem Brief einmal 
nerrät unb bebarf bes Btoffes feiner „Education sentimentale“, 

um einem febwärmerifeben >j£mpfinben, bas unerlöft in ibm ein* 
gefperrt war, bureb bic fugenblidK /^auptgeftalt einmal freieren üauf 
311 geben. £r mag empfintben baben, baß er fo ftreng, fo gati3 uns 
pariferifd), in Konen als ^infamer leben muffe, wenn er bas fein 
wollte, was er als 3nbilb feiner felbft fab: ein (öeftaltcr bes Bcbla* 
ges, ben bie 3slänber einen Bagamann nannten. Tlbel fennseiebnet 
fein Üeben wie fein VDert Hur einmal tritt er faft aus ber ftrengen 
Burüdbaltung heraus: mit bem letzten Ba$ feiner „Madame Bo- 

vary“, ber mitteilt, baß <3err <5°mais foeben bas >£brenf:reu3 er? 
halten habe — biefer <3err <3omais, in welchen Slaubert ben für bas 
19. 3abrbunbert fo be3eidmenben aufgeklärten unb „freien“ Bpieß; 
bürget* ge3eid)net unb notwenbig auch mit ben feelifetjen Bügen ber 
oftifeben Kaffe unb beten burdjfdmittlid) höherer Kinbenabl gelernt s 
3eidmet bat. 3» biefem letzten Bat$ „II vient de recevoir la croix 

d’honneur“ fpridtt entgegen feiner fonftigen Darftcllungsart faft 
fdton etwas uon Säuberte t£mpfinben mit; er xterrät Bitterkeit, blut* 
mäßige Abneigung. — 

IDas Beifpiel Slauberts foll aber nicht vermuten laffen, x>iellcid*>t 
fei >£pik, Kunft bes Berichtes, allein eine norbifebe Htoglidtkeit ober 
vielleicht auch noch Dramatik, Kunft vov Kugen geteilter <^anb* 
lung, oor3ugswetfe norbifcb; es foll nicht vermuten laffen, £yrik, 
Kunft unmittelbar ausgefproebener i£mpftnbung, fei bem norbifeben 
frHenfcben ferne. Die im febwebifeben V>olk erkennbare hohe Begabung 
für bie lyrifdte Didttungsgattung würbe bem fdtott wtberfprecben. 

ier fei <3 ö l b e r l i n als ein Beifpiel bes norbifeben Lyrikers bes 
trachtet1). $ür $rankreicb wären wohl als Beifpiele norbifeber üyrik 
bie (ftebidtte Konfarbs, Du Beilays unb Htuffcts 31t nennen, für ’£ngs 
lanb bie <55ebidite Bpenfers, Bbelleys, Keats’ unb (Eennyfons — um 
nur wenige mir eben einfallenbe Hamen 311 nennen2). 

]) üciblicb jeiflt <36lberlm auf einem Jllterabilb bei norwiegenb norbifeben 

3ügen unb färben einen leiebten binadfeben ifinfcblag. 

2) 3d? wähle für biefe Bcbrift bic Kcifpiclc moglicbft fo, baß üeiblicbcs unb 

33 (Bunt ber, 2<a)Tc unb ©til. 2. X. 



<3ölberlin mag non iCmpfinbungen nod) fo tief, noch fo ftarl 
ergriffen werben — nie perläßt ihn eine gewiffe Haltung, ein 
„?lbel“, 6et* an feinem VPert ebenfo auffällt, wie er feiner HTitvoelt 

flbb. 11. Btantreicf). Pierre be Ronfarö, 
Dichter, 1524— 1585. Rorbifcb ober oor= 

toiegenb norbifefj. 

Rbb. 12. (Englanb. Keats, Dichter 
1796—1821. Rorbiich. 

an <Sölberline äußerer Crfcheinung aufgefallen ift: „2118 ginge Tlpoll 
burch ben Saal“ — fo gab einer feiner Srcunbe ben t£inbrurt t>on 

beö blonben IDicbtcrö £rfdninung wieber. 
iDer ftillen, bod) uncnblidien XT>eite in 
i^ölberlins IDichtung bient $ur (fteftals 
tung eine eble, tüble Strenge, ^ölbers 
litt ließ fielt fchwierige X^eres unb Stro* 
pbenformen ber bcllenifdicn Dichtung 
bienen — gleichfam wie felbftperftänb; 
lieb. 3n feinem XVerl ift viel „Sorm“ 
— fie bient bei <>ölberlitt einer ftrengen 
Surüdlialtung — viel übernommene, non 
ben llciten gefdiaffene Sonn: aber bem 
rechten üefer <tölbcrlin8 tommt lein (fie* 
banle, ber 3nbalt unb Sorm gefonbert 
betrachten möchte. Sür ftreng „gen 

noröIfrf?- manifd)usgefinntc lUmftbetraditcr ftebt 
■^eelifdies ber betrachteten Xtünftler mögltcbft übereinftimmen. Daraus barf mdit 

ber Uctnbrucf entfteben, bas muffe immer ber $all fein, wenn auch eine ft arte 

V>erfdnebenbeit bes leiblichen unb feclifd)en VX>efcnö feiten fein mag. 
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Hölberlin wegen feiner heücnifdxn formen außerhalb 6er „ger* 
manifeben“ jftunft, wie faft alles, was an Äunftwerfen nad) jsoo 
gefebaffen worben ift. 0old)e Beurteiler haben ficb nie bte Freiheit 
genommen — bie fid) 6er Germane gegenüber ^ellenifdnm nehmen 
6arf un6 foll — Hölderlins X^erfe einmal ohne alle „Elaffifdx Bil* 
6unga auf$tinchmcn, wie Sreixxerfe auf$unebmen, bte j u ft f o ge* 
ftaltet fein muffen, wenn Hölbcrltnfcbes £rleben 6urch Hölberlinfcbe 
(öeftaltung $u (ftebid)ten werben foll. IDer feelifeben Haltung Wölber? 
lins entfpracb getabe biefe „Sonn“, von xxxlcbet* nun „ber Cftebils 
bete“ xxxiß, fie ftamme x>on ben Hellenen. Wer edxten ?lufnehmens 
fähig unb babureb bem Hellenen xxrxv>anbt ift, xv>er sugleid) feinem 
Blut nacb <Sölbet*lin nahe fteht, bebarf feiner „flafftfcben Bildung“, 
um $u fpüren, baß hier norbifches Empfinden einen xxollenbeten 2lus* 
brud gefunben hat1). 

fcttan fönnte, bei Hölberlin xxrweilenb, aud) in ben 2lnfd)am 
ungen bes IDicbters bie norbifebe Kicbtung aufweifen, obfebon ihm 
ein Begriff xxxe „Horbifcb“ niemals erfebtenen ift. 2lbet* feine (ftes 
biebte xrie fein „Hypenon“ enthüllen es, xxxe bie ihn xxerjebrenbe 
£iebe ^um Hellenentum unb feine tief bebeutungsxxolle Auflage gegen 
bas ihn umgebenbe iDeutfdxtum (im x>orlet$ten Brief bes „Hype* 
rion“) nichts anberes im (örunbe ift als bie Bebnfucbt nach einer 
arteigen unb artreebt geftaltetcn (ftefittung (Hultur) ber IDeutfcben, 
nacb einem Polfsleben, bas, mwerbilbet in Wiffert unb (Glauben, 
aus Eigenem — „Haßt x>on ber Wiege an ben UTenfcben ungeftört“ — 
31t einem 2lbel eigener ?lrt hin lebt. Hölderlins Sebnfucbt nad) bem 
Hellenentum — „Selb nur fromm, xxne ber (8rted)e xxw“ — xvar 
eine Bebnfucbt nacb bem tiefften Eigenen, bas er xxrbetft, v>erfälfd)t, 
abgelenft fah burd) bie „Äultur“, bereu Cttgberjigfeit er auf 0d)ule 
unb Hoebfdwlc ausgefe^t xv>ar, als er auf ein Pfarramt hinftubieren 
follte. Was mag er in ber feelifeben Unmad)tung feiner jxxxciten 
Hebensbälfte gefonnen haben, als ihm tyvathQ — fein 0innbilb 
bes H^ldifchen — erfebien neben jefus — bem Binnbilb bes (Cbrijb 
lidxen? Kang niebt Horbifdxes (ihm als Hellenentum bexv>ußt) in 
ihm gegen ein Cbriftentum morgenlänbifcber Zluffaffung? Was für 
eine 0d)ulb brüdte ihn noeb in ber Umnachtung — Bdnilb xxielleidn 

x) IDamit foll über Wert ober Hundert ber „flaffifcben Bilbung" an ficb gar 

nichts ausgefagt fein! 



gegenüber dem Hellenentum, wie er es fab als ein Sinnbild art; 
rechten Gebens? 

jcb weiß aber, eigene !?cbuld 

ift’e! IDcnn 511 febr, 
0 tCbrifhis! bang icb an dir, 

ituewobl Hcratlcs trüber. 

(„iDcr £inüqe") 

XTTan tonnte fo noch über Hölderlins lümftgeftaltung hinaus 
bis in feine Nnfcbauungen dringen, das Hordifcbe in feiner feelifdnn 
Dichtung 311 ertennen. Hier würde eine folcbe Z^ctracbtung 311 weit 
ablenfcn. Hur als ein Beifpiel nordifeber (fteftaltung im Bereich der 
lyrif feilte Hölderlin genannt werden. 

Es bat fid) befonders um die 3abrbundertwende 1900 eine £vrtf 
entfaltet und ift feitber immer uiwerbüllter ausgewaebfen, welche 
nordifdnm zurürfbaltcndem IPefen gerade entgegengefetzt ift. Sie 
febeint ibr Höcbftes 311 feben im H*ndusfd)reien v>on Empfindungen 
und fteigert ibr Schreien um fo mehr, je ferner diefe Empfindungen 
denen find, \v>eld)e dem gefunden nordifeben, weftifd?en, dinarifeben 
und ofttfeben fcttenfcben als gefund erfebeinen. Das begann nor allem 
mit dem 3mpreffionismus und fteigerte fid) bod) mit dem Er; 
preffionismus. jn diefet* iUmftgeftaltung — die ja nicht nur der 
Zprit feit der Jahrhundertwende eigen ift — fd>eint fid> die Seele 
der porderafiatifeben Kaffe mit dem bezcidmend uorderafiatifeben 
Sicbbineinfteigern, in Europa in der Kaffenmifdnmg des 3udentums 
wirtend1), und die Seele der oftbaltifcben Kaffe 311 äußern — da3u 
ein ertranttes Seelenleben der anderen im Abendland lebenden Kaffen, 
dem dann bis 311 gewiffem (öradc ein (öeftalten ähnlich dem der 
rorderafiatifeben oder dem der oftbaltifcben Kaffe möglich ift. (2lucb 
dies ertlärt ja manches llmficbgreifen tünftlertfcber formen: 3c minder 
bedeutend ein lUmftler ift, defto mehr wird es ihm auch möglich, feine 
03eftaltungsweife in der Kicbtung einer feinem raffifeben XT>efen frem; 
den Cöeftaltungsweife ab3ulenten. lllles, was „Macbc“ ift, findet 
feinen Z^ezirf in der Breite am mindeften begren3t.) 

Die nordifebe ^urüctbaltung ift bei Hölderlin febon 311 einer ge; 
wiffen Sd)eu geworden. Der nordifebe lUmftler uermag es nicht, 
einer Empfindung, und fei fie itod^ fo ftart, den ungezügelten Hanf 311 

a) Dgl. „Xaffenfundc des jüdifeben XXMfes" als dnbang 3ur „Kaffcnfunde des 

deutfeben XXMfcs". 
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laffen. Ulan empfinbet bei Beetboxnn unb noch niel mehr bet Wagner 
ben ntchtsiiorbtfchen £injd)lag befonbers beutlich, wenn man bte 
lUmft biefer beiben ber Äuitft ^änbels unb Ö5luds gegenüber et*s 

fährt. Htan muß fid) nur v>orftcllen, wie VDagner ben Schmerz 
eine? (Drpheus um eine Curybite („'Hch id) habe fie verloren“) auss 
gebrüctt hätte. Zweifellos mit feiner ganzen Hteifterfdtaft; aber auch 
mit ber ed)t norbifchen unb abligen Scheu, bie ben Schmerz bes 
(Drpheus bei (ftlud umhüllt? <^änbel unb (ftlud — auch fit finb 

flbb. 14. tüeiberttDang (®berpfal3). 
dtjriTtopf? Cüillibalö ©lucf, 1714—1787. 

Horbifd? ober oorroiegenö norbifd?. 

flbb. 15. £jalle a. b. Saale. <5eorg 
Sriebrid) Sänöel, 1685—1795. Dorttriegenb 

norbifd}. (Pfjot. (BeJellfcfjaft.) 

2lbcl, wo felbft ein Bcctboxnn 2lbel fucht. Reiben ift bie 3urücfbaltung 
bes i£blen ganz zuteil geworben, beibe wären burch manche Unmittels 
barfeit inmerhülltcr, ungezügelter £mpftnbung bei 25eethcwen, burd) 
manches fcheulofe i^erausfagen feiner lUmft x?erlet$t worben als Utens 
feben rein norbifchen VPefens. Utan wirb, je mehr fid) bas Wefen 
ber norbifchen Seele weiteren Kreifen bes beutfehen l>oltcs enthüllen 
ix>irb, befto mehr erlernten, xxnex>iel txon norbifcher Seele bte Werte 
($51 uef s zu fchenten haben. Ö5lud xx^irb bann rüel mehr beadttet unb 
geliebt werben, als es bisher fdion gefdteben ift. 

iDer niächtigfte iDidttcr norbifchen Wcfens, ben iDeutfdtlanb bes 
fi§t, ift Hebbel (f. 2lbb. jo). Hidtt ber größte beutfdxe IDidtter, 
wohl aber ber norbifchftc ober ber größte beutfehe iDidtter norbifchen 
Wefens ift er: in ihm hat fid) innerhalb ber beutfdxen Sprad)c nors 
bifdxes Wefen am reichften unb Iraftxxollften offenbart. Hebbel fann 
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gerö6c$u 3ur Prüfung bienen: wer ihm mtnöer vertraut ober gar 
fremö gegenüberfteht, her muß mit manchen Seiten feineö Wefens 
außerhalb öcs Bc3trfs ber norbtfeben Bcclc fteben. Bei ihm ift noch 
beutlicber als bei Slaubert bie V>er\v>anötfd>aft mit bent Bagamann. 
>£9 gibt (iwr allem, fo \r>eit id) mid> erinnere) in ben „Hibelungen“ 
unb in „grobes unb fcltariamne“ Btellen — befonbers Antworten 
ber ^jauptgcftalten — bie unmittelbar fo in einer 3ölänbergefd>icbte 
fteben tonnten. Wenn Hebbel ben Btoff unb (flebalt ber „Hibes 
hingen“ fchott fo hätte erfahren tonnen, wie es uns heutigen möglich 
ift ‘) — wir befaßen wohl ,JDie Hibelungen“ r>on ihm fo geftaltet, 
baß aud) im 0tofflicb=3nbaltlicben fein Wert für teine Betrachtung 
mehr bies ober jenes miffen ließe! Tiber Betrachtungen über bie Btoff s 
wähl unb aud) folche über bas ber Baga »erwanbte (öeftalten halten 
fich ja immer noch an Tiußerem auf, gegenüber einer Eingabe an 
<^auch unb Bttmmung, Bturm unb Branbung in Hebbels Bühnen? 
werten unb (öebichten: bie gan^e feelifdx Welt norbifeben Blutes 
wirft in Hebbel. 

Wieberum auch hei ihm: wie finnlos, nad) „Sorm unb 3n? 
halt“ 3U fragen. IDen „3nhalt“ feiner Werfe machen bie inneren Ö5e? 
fichte eines norbifchen fttenfeben aus, ihre „Sorm“ ift ein Tlusbrucf 
bes herben, oft fdnoffen (öeftaltungswillens eines überragenben nor? 
bifeben Hünftlers. <3cbbel erfcheint leidet minber?norbifd)en Htenfchen 
fo falt?heiß, wie ben Hinbern ber Bdwee, ber fie an ben <^änben 
„brennta — fo hat fich her norbifd)sbinarifd>e (?) (Dtto Hubwtg über 
ihn ausgebrüdt. Tiber eben biefe heiße Halte ift norbifch, ift ber nor? 
bifche IDrang 3U umfaffenber Weite, hoch nod> umtlammert von 
norbifcher Btrenge2). 

Hebbel ift fein fo großer Hünftler wie ö5oethe. IDas Wort 
jtanb ihm nicht fo 311 (öebot. £r brachte es, wenn auch 311 einem 

’) Befonbers burch Zensier8 bernorragenbes Buch „nibelungcnfage unb 
nibelungenUeb" (1926). 

2) tX> i I h c l m H i b e m a n n ift ein Buch 311 »erbanEen, bas (obfebon etwas 

31t ausgeflügclt unb pjcbantlid') übcrlaftct) XPefen unb VPerE Hebbels als Äußerungen 

norbifcher Seele gewtefen bat: „Jfricbricb £>ebbel unb bie (Segenwart. JDie tragifche 

Situation bes norbifeben fcttenfcben" (1922). Ätif biefcs Buch ift hier» wo bei ben 
ein3clnen Äünftlern nicht uerweilt werben Eann, befonbers bin3uweifen. Hibcmann 

bat mit feinem „(Seift unb Sdncffal. £in Umriß" (1925) ge3cigt, baß er bie nors 

bifche Tiaffenfeelc begriffen bat: man Eönntc biefe Eleitte (bei ihrer iU'irse leiber alhu 

3ufammcngebrdngte Schrift) gerabe3U als ben Entwurf einer norbifeben XPeltam 
febauung für unfere 5dt betradnen. 
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verborgenen, fo bod) nicht 311 biefem hörbaren Klingen, xvie baa ben 
Künftlern mit binarifchem tfrinfdxlag, einem (Soethe, einem Schiller, 
einem Lamartine, einem Swinburne gelingt. <SebbeI vermochte ca 
auch nicht, fo wie (ftoethe ober f0 wie Sxvinburnc, eine Stimmung 
auajufchöpfen. IDiefea Tluafchöpfen ber Stimmung ift wohl bei bem 
norbifchsbinarifchsoftifchen (ftoetbe ein biitartfcbcr 3ug. iDer binari* 
feben Kaffe finb „Sttnmumgamcnfdxn“ wie „Cficmütamcnfdxn“ eigen. 
Horbifche „Stimmung“ ift herber, unb bei Hebbel geht biefe <^erbe 
bia 3ur Schroffheit aud^ gegenüber ber Sprache, Ucidxt ftellen minber* 
norbifche Htenfchen an <3ebbela Sprache „Steifheit“ feft, xx>ie fie auch 
bic „Steifheit“ bea Kuftretena beim norbifchen Htenfdxen rügen. 33 es 
fonbera bem binarifchen tUcnfcbcn xxnrb bei Hebbel „baa (Temperas 
ment“ fehlen, beim felbft <5olofernea in ber „3ubitb“ unb d5olo in 
ber „(öenoveva“ finb nicht „temperamentvoll“ — beibe finb aber 
norbifch ’). 

ittan fönnte aua <3ebbela Werten gan.^e Keihen norbifcher (fies 
ftalten anführen. IDaß „IDie Hibelungen“ reid) baran finb, verftebt 
ficb von felbft. 31ber norbifch finb auch bie ^auptgeftalten ber (Trauer* 
fpiele, bie ber (ftefchicbtc unb Sage bea ittorgenlanbea entnommen 
finb (fo meifterhaft Hebbel aud) immer ^eitlichca unb Örtliches burdx 
eine gewiffe (örunbftinmumg jeweils 311 bewahren verftebt). £a fei 
nur aua „^erobea unb Martanmc“ an bie beiben ^auptgeftalten unb 
an (Titus erinnert. iDod) betreffen ja folche ^inweife auf Hebbels 
(öeftalten mehr bie Stoffwahl ala bie (fteftaltungaxxxife. Sie 3eigen 
inbeffen, baß auch (fieftalten unb Dorgänge in Hebbels VDcrten immer 
xvieber einer 3nnenwclt norbifcher Seele entnommen finb. 3ft baa 
VDefcn einea norbifchen ^xveifampfa, eines Bweitampfa ohne <->aß, 
aua Schidfalafügung über 3xx>ei ablige ö5egner verhängt, je größer 
gcftaltet xvorben ala im Bweilampf 3xx>ifdxn Kanbaulea unb (övgea 
in „(fiygea unb fein King“? — 

<Sebbel hat, \v>ie er beim nicht ber größte öeutfdxe iDidxter ift, ba 
unb bort fünftlerifdxe Fehltritte getan, bie man faft fdxon Fehltritte 
ine (flefdmiadlofe nennen möchte. Sieht man bei folcben Stellen 
näher 311, fo erfennt man, baß ein bem Horbifdxn 3tigetaner 35e* 
trachter eben hier xt>ohl öftera geneigt fein xvirb, fo 311 urteilen, xxüe 

') IXeibe b‘‘bcn aud) Öen „ftbijotbymen" 3ug ber noröifd)en Kaffe, um es mit 

einer Kcseicbnung 1t r e t f d) m e r 8 (Börpcrbtlbung unb itb^rafter, J925) au8;u* 
brüden. 
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Hataltc (in lUciftcns „prin$ xxon Homburg“) über öcs Prinzen (ftes 
borfamsbrud) aus jugcnMicbcm Äriegermut urteilt: „0 öiefer $ebls 
tritt, blonb mit blauen Tlugen!“ — (Greift fScbbel fehl, fo ift öies 
ein fl£tnxt>anb gegen feine IDicbtcrgabc; aber yt> i e er fcblgrcift unb 
warum, baö crtlärt fid> ^umcift aus Q3rößc unb (örenje ber nors 
bifeben 0eelel). 

WXan fönntc flbnlidxs bei lUeift fagen; aber lUeift ift für fragen 
folcbcr 3lrt fein tlares Betfptel. Bei Ulcift ift bas, was an Kaffen* 
feele in ibm wirft, öurebfe^t non einer franfbaften Veranlagung. 
Kaffifcbc 3üge finb in feinem Wert ba unb bort fo ner^errt, baß 
eine etngebenbe Unterfudxung nötig wäre, \v»ie\x>eit iüanfbaftes bic 
^5ügc lUciftfcbcn Wcfens abwanbeln tonnte, abgewanbelt bat. £in? 
mal aber ift Klcift $um „öagamann“ geworben, als er bas edxt nors 
bifebe Wert „lUidxacl IXoblbaas“ fdtricb, unb fein „Kobcrt (öuiscarb“ 
läßt abnen, welch ein ed>t norbifeber (öeftalter ber IDidxter hätte werben 
ober bei gefünbercr Veranlagung fein tonnen. 

Bei Hebbel waren norbifebe lltenfcben im Bunftwerf norbifeber 
2(rt aufgetreten. CÖIeidtcs gilt non ben <?>auptgeftalten ber 3Uas -). 
?tber es gibt aueb norbifebe (öeftaltungen nidxtsnorbifdxn Gebens, 
$lauberts „Salambo“ ift oben febon genannt worben. IDie ptos 
nen$alifeben ^anbfebaften bes ed)t norbifeben nan (ftogb wären hier 
$u nennen (ngl. ?lbb. jö). £in gutes Betfptel ift ferner bic (311 wenig 
befannte, obfebon gut übcrfcQtc) Dichtung „Mireio“ bes großen Pros 

a) Hebbel ift auch ein febr gutes Betfptel für bic Beöcutung 6er Erbanlagen 

gegenüber 6er Umwelt. Utan Eann fid) faum fdiled)tere UmweltsbeOingungcn öenten 

als 6tc, öenen Hebbel 6cn größten (Teil feines Sehens ausgefetjt war. Würöe 6ic \>er* 

befferung 6er Umwelt Wcfcntlicbcs 311 fdtöpferifeben Seiftungen beitragen, fo müßten 

feit Hebbels 3eit eine ?\eibe !Did)ter non Hebbels Beöcutung aus 6er Volfsfdndtt 

Hebbels bervorgegangen fein. Wie viel 06er wie wenig 6ie Umwelt, aud> öiegeiftige, 

gegenüber Hebbel vermochte, $ctgt fid) and? öartn, öaß er, 6effcn <^erfunft un6 

Sebcnslauf Um (bei anöerer Veranlagung) fo letdn für Oie revolutionäre (ßietfteswclt 

feiner 5eit batten beftimmen tonnen, Oiefcr (Seifteswelt feiner Umgebung fern, wenn 

nidit gegnerifcb gegenüberftanO. Weöer Hebbels Schöpfertum noch Oie Kicbtung 

feines Schöpfertums laffen irgenOwelcbe Erflärungett aus llmweltvcrbältniffcn 31t, 

wobl aber 3cigt fidi in verhängnisvoller Weife Oer Umwelteinfluß in feinem frühen 
EttOe unO Oem är3tlidien Befunö feines Scicbnams. 

2) IDie (Döyffcc bat einen norOifcbworOerafiattfcben ^clOen, (DOyffeus, Oen 

„SiSgroßcn": groß crfcbctncitö beim Sitten neben iTtenelaos, unterfetjt beim Stehen 

neben ibm — einen ^clöen, Oeffen feclifd>es Wefen Oeutlicb Oie vor6craftatifd>c Bet* 
mifebung 3eigt, 3U 6er fein Wud)s ftimmen würöe. 
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t>cn$alcn $ r e6 e ri fctt iftr a 1, eines norwiegenb notbifdxn (norbifd)? 
wejttfcbcn ?) ittanncs. IDer 0toff — aus bem pr<wen$alifcben Bauern* 
leben — hätte tonnen in meftifdnr \V>eife bebanbelt werben: Xttiftral 

Aus Hagen, Deutsches Sehen 

flbb. 16. Dincent onn ®ogb. 1853—1890. Canbftrafee in ber prouence. 

bat bic fübeuropäifdK VDclt unb ilne flarc — für norbifebe 2luc|en 
übertlare — üanbfcbaft mit bonterifd)em €rnft geftaltet1)- Beine 

i) XT>ic füMicbc £anbfd>«ft noibtfdicm £mpfinbcn erfdieine» fann, jeigt ein 
Schiebt bca 0cbtr>cbcn Per $allftr6m „3 Slorcns" befonöers gut. 
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Aicbcsgcfd^icbtc zeigt nirgenbs ben weftifchcn (ftcift bes Kampffptels 
ber (öefddechtcr. X^on feiner Betrachtung bes XT>eibes tönnte man 
wie XDright1) t>on her Römers fagen, fie fei xxon ftanbimwifeber 2lrt 
(of a skandinavian type). bie norbifche Kaffe immer (oft 
bis 3m4 ungefimben Bchxvärmerei) ba^ti geneigt, bas VDeib 311 er? 
höben, 311 „ibealifieren“, fo bie weftifd)e bazu, bas VPeib 311 feben, 
wie es ift, ja fogar eher ba3u, es bei aller entbrannten 4tebe, ja gerabe 
im Begehren, 3ugleich argwöhnifch 3U betrachten. XT>o weftifches Blut 
in einem X)olt ober Btamm ftart genug geworben ift, finb immer 
IDiditungen folchen argn^öbnifeben gefd)led>tlidKn Begehrens ents 
ftanben2). nichts bergleidnn in „Mireio“. fcttan tönnte „Mireio“ 
als einen Bpätling bes ittinnefangs auffaffen, unb iUiftral ift ja 
fd>on als ein Hachfahr ber großen üroubabours feiner Heimat be* 
3eichnet worben. 3nt Xttinnefang wirten ja wie in „Mireio“ we; 
ftifebe Anregungen mit unb finb x>on ben großen tttinnefängern in 
norbifeber XT>eife geftaltet xporben. IDocb ift in ber tt?innebid;tung ber 
V>ölter romanifchcr Bpracbe auch fd)on eine tTtifchung norbifcher unb 
weftifcher lUmftgeftaltung fühlbar, wie fie bei Xttiftral taum bie 
unb ba crfcheint. Beine „Mireio“ ift ein Beifpiel norbifcher (fteftaU 
tung auf proxnnzalifdnm Boben, wie Nantes ergreifenbe (unb wohl 
noch entfddebener norbifche) „Vita nuova“ eines auf tostanifchem 
Boben. 

') S. A. XPrigbt, Feminism in Greek Literature from Homer to 
Aristotle, Sondern j923. 

2) Der Argwohn >3trindbergs gegenüber dem XPeibe iß der Argwohn eines 

nordifch*oßbaltifcben ittenfehen, der lebenslang 3wifcben dem nordifeben Drang zur 

£rb6bung des XPeibes und der bezeichnend oßbaltifcben Belbßerniedrigungsluß bin 

und ber geirrt ift. Ötrindberg ift eines der deutlicbßen Beifpiele für den mifchraffigen 

Xttenfcben, der die zwei 0eelen feiner Bruß niemals hot zufammenzwingen und in 
eine beftimnttc Dichtung lenfen Edniten. 



2Nc vDcftifcfyc ©cclc in tl^rcr ö^ttnturfung auf 
frinftlcnfcbce (Bemalten. 

23eifpiele weftifcbcr Kunftgeftaltung finb aud) aus bet* Ö5e« 
fcbicbte bet* DöIEcr romanifcber 0prad>c — xxnldxe mehr ober minber 
ftarten xveftifeben £tnfcblag ober fogar ein Dorwiegen ber weftifeben 
Kaffe geigen — niebt leiebt berauejufinben, wenn weitbin bekannte 
Hamen genannt werben follcn. 

W>as erfdmnt aber betn niebt«weftifeben Htenfdnn befonberö 
Eennjeicbnenb für bie Kunftgeftaltung weftifeber Kaffe? — IDa 311« 
mal ber norbifebe ober norbifcb«geprägte Htenfdx bie leiblicb«feelifcbe 
Haltung, ben „0til“ ber norbifeben Kaffe in Alltagsleben unb Kunft 
meift gar nidxt als eine befonbere „Sorm“ empfinbet — entweber 
lebt er ja in biefer Sorm ober biefe $orm berrfd)t um ibn herum 
ober gilt um ibn herum als xxorbilblicb — ba ihm alfo norbifebe 
Sonn 311 meift nidxt bexxmßt xr>irb, fo erfebeint ibm bie (öefittung 
ber UUttelmeeiwölEer unb 3inneift aueb bie S™»U'£tcb0 vor allem als 
„Sormfultur“, xx>ic man es be3eidmen bören Eann. ittit bem begriff 
„Sormfultur“ ift 3umeift aueb bie t)orftellung einer „inbaltslofen 
Sonn“, einer „bloßen Äußerlichkeit“ xxerbunben, bie V>orftellung xxon 
„3U xnel Sorm“ gegenüber „311 xx*>cnig 3nbalt“, jener >£inbrucf: „Utcbt* 
3»balt, weniger Kunft“ (0batefpeare, Hamlet, II, 2). 

Manche ittitteleuropäcr — unb v>or allem oftifdxe unb oftifcb* 
geprägte — rühmen ficb gerne beffen, baß fic 3war feine „äußeren 
Sonnen“, bafür aber befto mehr „3nbalt“ ober „Cöebalt“ hätten. Auf 
bas „3nnereu komme es 3uerft unb 3umeift an, auf ben „guten Kern 
in rauher 0d)ale“, auf bas „<*>er3“, nicht auf bie „Manieren“. IDas 
ift bie oftifdxe Abxx*>eifung ber „Sonn“ — fei es ber norbifd^en, fei es 
ber xx>eftif<ben, eine Abxx*>eifung, bin^telenb auf ein bcbäbig«bebaglidns 
0id)gehenlaffen. IDer binarifebe Menfcb empfinbet ber „Sonn“ gegen« 
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über nicht fo. 15ei ihm muß — um eine beutfehe Kebensart binarifd)er 
Prägung zu wählen — alles ein 2lnfehen haben. i£s gibt eine bis 
narifche 2lb\v>anblung weftifcher unb norbifcher Sonn and) in ber 
iüinft; banon weiter unten! 

21m weftifchen XUcnfchen fällt ben Xttenfd)en ber anberen Kaffen 
„Sormfultur“ auf. (Die fcelifche Welt weftifchcr Kaffe (fid) äußernb 
in 3rlanb, Sübenglanb, Sübfranfrcich, Spanien unb 3talien, weniger 
in (Sriednnlanb) befit^t eine rnel beutlid)cr wahrnehmbare, and) viel 
leidster übernehmbare Sonn als bie feelifche XPclt norbifcher Kaffe. 
iDas leiblid)sfeelifchc Auftreten weftifcher Kaffe ift burch t>tel beut* 
lieber fichtbare (Sebärben gefennzeidmet. iDie Suriicfbaltung ber nor; 
bifdien Kaffe läßt ja bei weitem nidxt fo viel beutlid) fichtbare unb 
auslabenbe (öebärben 311. Weftifche Sorm ift and) leidster übernehm* 
bar, weil fie mehr im Petftanbe wurzelt als bei ber norbifchen Kaffe 
unb baher gleicbfani bem nachrechnen auch nidxt sweftifcher Xttenfchen 
bis zu einem gewtffen (Srabe zugänglich ift, leichter zugänglich zum 
minbeften als bie mehr in Willen unb i£mpfinbung wurzelnbe leib* 
lid)sfeclifd)e Haltung ber norbifchen Kaffe. 

nidn nur bie Perwanbtfchaft ber orientalifchen Kaffe zur weftis 
fdnn ift es, welche ber heute weftifchmorbifch geprägten frarizöfifchen 
(Sefittung ben Eingang in bie üänber um bas öftlidn Xftittelmeer 
leidet macht. 3n biefen üänbern ift ja ebenfo ftarf wie bie orienta* 
lifche auch bie rorberafiatifdn Kaffe vertreten. Kenner ber öftlichen 
Küftenlänber bes Hiittelmeeres xnrfid>ern, baß eben bie Perftänbigs 
feit, nachprüfbare Solgeriehtigfcit, bie „üogif“, ja bie 5ufpi$ung bes 
iDenfens bas ift, was innerhalb ber franzöfifdnn (Sefittung unb x>or 
allem ber franzöfifdxen Sprache ben Xttorgenlänber anzieht. £mps 
finbet ber norbifche ober norbifdngeprägte iUcnfd) auch im Xttorgens 
lanbe piel „Sonn“ unb wenig „3nhalt“, empfinbet er audx bort, 
(unb im 3flam) Heigung zu Perftanbesftarrbeit, zu gebanflidnr 
)£infeitigfeit, fo empfinbet ber Xltorgenlänber unb ber weftifche fltenfd) 
ben i£nglänber — er lernt zumeift bie porxvücgenb norbifdn Sdüdxt 
£nglaitbs fennen —, aber auch bie Kuslefe ber im ittorgcnlanbc 
reifenben Pertreter ber anberen Pölfer germanifcher Sprache als 
einer XPelt entftammenb, \v>o Wille unb £mpfinbung hem 
fchen. XPeftifchcr unb orientalifdnr (Seift permiffen an Kunftxverfen 
norbifchen (Seiftes immer eine ge\x>iffe (Sefduneibigfeit unb flare 
(Sebanfenfchärfe. IDer norbifche Klficri (2lbb. 17) xmitbe pon feinen 
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italicnifcbcn üanbsleuten hart uitb buntel gefehlten, 6a eben bie 

in foidnnt Urteil fiel) ausfpreebenbe italicnifcbe (Befittung fo ftarf 

weftifcb bind)wirft ift1). norbifebe Kunft crfdicint 6cm wcftifdicn 

un6 bcni orientalifeben Xttenfeben leidet als unflar nn6 nnbeftimmt. 

i£s fehlen ihr für weftifebes 11116 orientalifcbes £mpfinbcn VPerte, 

6ie man faft nur mit XPörtcrn einet* 

wcftifd)s6urd>wirften Sprache beneid)? 

nen fann, XPcrtc wie clarte, ordre, 

rigidite, besoin de logique. Hör# 

6ifcbe Kunft erfdteint 6em wcftifchcn 

iltenfeben leidet als suglcid) empfinbs 

fam 11116 willensftarf. £in franjöfifcbcr 

Künftler bat 6ie englifebe lUmft als 

„vegetatif et fort“ bezeichnet, was 

6urcbatis einem wefrifdien 06er weftifd)* 

norbifeben Urteil über nor6ifd)es VPcfcn 

entfpriebt. 

tDic HieilfdXIl 110r6ifd)eit 3MlttCS Hbb. 17. D. fllfieri (aus piemorttijebem 

06er ftart norhifeber Prägung ficht her aM>' ,™^805- 

weftifebe un6 6er orientalifdx Utenfd) 
als btejenigen, weldie ban6cln müffen, für 6en zugcfpiQten (Gebauten 

un6 6ie bered)iteii6e Utenfcbcnfenntnis aber einen wenig feinen Per* 

ftan6 haben. i£inc mit büftersglübenbcm £rnft ergriffene Sdncffals* 

ergebenbeit ift 6er orientalifeben Kaffe eigen. IDet* norvmegenb Orient 

talifebe Spinoza fpriebt einmal aus: „Utan foll 6ie XTWt nicht be? 

lacben noeb beweinen, fonbern begreifen“, 11116 fann als Beifpicl eines 

Pbilofopbcn orientalifdicr Kaffe begriffen werben. Utit Kedit $äblt 

ihn Spengler 511 feiner „magifeben Kultur“, jener (öefittung, weldie 

einer t?orbersafiatifcb=orientalifcben Kaffenmifdnmg entfpriebt. 3bm 
fönntc 6et* (leiblidi einen niebtmorbifeben >£infcblag ^eigenbe) ^id>tc, 

bet* unabläffig 311111 <^>anbeln brängenbe, als 15cifpiel eines Pbilofopben 

norbifeber Kaffe gegenübergeftellt werben2). 

1) \)gl. Jllficrts Antwort: Mi trovan duro ? / anch’ io lo so; / pensar 

li fo. / Taccia ho d’oscuro ? / mi schiarirä / poi libertä. 

2) Hiebt 5» mrfennen ift aber, baß Pbüofopbie (tmc auch dtyftif) überhaupt 

für Mt norbifebe Kaffe mehr einen (Srcnjfall bcs Erlebens ber Welt barftellt. Sinb 

and) bie großen pbilofopben bcs Kbenblanbes faft ohne Husnabmc ftart norwic* 

genb norbifcb, fo ift bodi beutild?, baß bie norbifebe Kaffe als (8an$cs mebr ben 
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£s ift fchwierig, lUmftwcrle rein weftifcher 21 rt 311 3eigcn. 

*?oldn 311 finden, müßte ftcb bic Betrachtung wahrfd)cinlidx mehr 

ber Dolfefunft, bem Dolfalieb ufw. 3tiwenben. IDie weitbin befannt 

geworbenen Äünftler weftifcher Kaffe fehlen. IDer Spanier 3gnacio 

Abb. 18. Barud] Spinoja. 1632 — 1677. 
Donuiegenb orientalifcf}. (Die Orient. 3üge 
auf einem anberen Bilöe bejeicfjnenöer.) 

Abb. 19. Rammenau ((Dberlaufiö). 3of;ann 
(Bottlieb Siebte, 1762 — 1814. Rorbifcb= 
6inarif(b=oftifcb? f?aare unö Augen braun. 

3uloaga, ein als echt fpanifch gefeierter tttaler nuferer läge, mag ein 

Beifpiel für eine lUmft fein, weldx hauptfäd)lid) aus weftifebem 

VPefen ftammt. 3hm wirb bas V>erbienft jugefchrieben, bie neuere 

fpanifche fcttalerei aue einer gewiffen t)eröbung berausgefübrt 311 

haben: aus hohler (Glätte unb gefälliger (öefchmeibigfeit, beit be; 
3cidmenb weftifdnn (Gefahren ber lüinftgeftaltung. Buloaga hat ber 

Haturwiffcnfcbaftcn als öcr pinlofopbic unö Öen (ßeißeswiffenfebaften xuneigt. <3iers 

auf mag febon binweifen, öafj weber ^Torwegen noch Schweben einen fübrenöcn 

Pbilofopben bervorgebraebt bat. 3ft es eine Übertreibung, öafj öie noröifcbc Kaffe 

öurd) unö öureb unpbilofopbifdt fei, wie mir ein fdnveöifcber Kaffenforfdtcr eins 

mal rcrficbcrte, fo gehört 311m Kuftommen eines verbreiteteren pbilofopbifdien (unö 

myftifdien) Cßciftes in einem europäifeben X^olEe vielleidit ein £infddag öer unten ju 
cr\i>abnenöen oftifdien Befdiaulidtfeit oöer öes unten ju erwäbnenben „überfliegen* 

Öen" Sinnes, öer innerhalb öer öinarifeben Kaffe vortommt. Auffällig ift audi audi 

öas 5uriictbleibcn (öes an oftifebem unö öinarifdiem Blut verhältnismäßig armen) 
£nglanös in öer piiilofopbic (unö in öer tltyftit), wenn aueb öer noröifcbe Sdiotte 
<3innc einen Kant aus öem „öogmatifeben Sdilummcr" enveden tonnte, wie Kant 

fid> ausgebrüeft bat. 3n feböngeiftigen Vereinigungen JDeutfd)lanös febeint ftdi 

aud> 3umeift eine »orwicgenb oftifdie Kuslefc 311 bilöen, in öen Bereinigungen für 

üedmif oöer auch für Leibesübungen eine \x>cit noröifdiere. 
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Aus der „Jugend“ 

flbb. 20. 3gnacio 3uloaga, geb. 1870. Die Strafte 6er Ceiöenfcftaften. 

Aus der „Jugend“ 

flbb. 21. 3gnacio 3uIoaga. mein ®ntel Daniel unö feine Samilie. 
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fpanifcben lUmft neue Anregung nxftifcben \T>efenö gebracht. 3ns 

baltlicb erscheint bei ihm bie weftifche 0eele bcutlicb, wie fie bas Heben 

als ein 0d)aufpicl erfährt, in bem man fid) gewanbt $u bewegen 

babe (xxgl. 0. zo). >£ö ift auffällig, wie ber größte «Teil ber Dorbers 

grunbgeftalten in 3Moagaö Bilbern gefpannt mit bem Befchauer 

rechnet, vor bem Befchauer ober beffer noeb: xxot* einer ganzen 3us 

St. Petersburg, Kais. Akademie der Künste 

flbb. 22. dugen Delacroij, 1798—1863. Cöroenjagö. 

fehauerfebaft „pofiert“, beim baö Kcdmett mit bem Befchauer gilt 

niebt nur bem Befchauer in ber Blickrichtung, fonbern bebenft bie 

möglichen Befchauer non allen 0eiten. 0pielenbe 0pannung nach 

allen 0eiten ftellcn Diele Don Buloagas (öeftalten bar. iDicfe nur auf 

Befchauer $ielenbe 0pannung greift nun aber aueb auf bie $otm 

biefer Äunftwerle über, bebingt baö Buliffenbafte ihrer Hanbfchaften 

ober <3intergrünbe. VDo norbtfehe iUinft bie Hanbfchaft mebr als baö 

£rftc erlebt, eine Hanbfchaft $umeift, in welcher ber in ihr lebenbe 

ittenfd) einen mächtigen wechfelfeittgen ^ufammenbang unb feelifdxen 

Tluötaufcb erfährt — „Sür mich finb bobe Berge ein (öefühl“ (Bys 

ton) —; wo in norbifcher IUinft ber fcttenfch in ber Hanbfcbaft lebt, 
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in ihr aufgebt ober fid^ gegen fie auflebnt — and) an Sauftens Selbfts 
gefpräcb im Auftritt „VX>alb unb <3öble“ (Sauft I) unb im Auftritt 
„Unmutige Ö5egenb“ (Sauft II), forme an König lear im Sturm 
auf ber <->eibc ift bicr 311 benfen —; öa wirb in einer IUmft \v>efttfd>et’ 
Seele bie lanbfebaft letdtt jur Kultffe auf ber I3übne, auf xoelcber bet* 
weftifebe iUenfdt fid> fielet. IDarum bat Buloagaö fcttalerei auch oft 
einen ^ug non „IDeforationsmalerei“ erhalten. IDer weftifebe lUcitfd) 
neigt ba;u, nur ben Xttenfcben als befeelt 311 erfahren; habet* auch baö 
£rftaunen mancher 3taltenet* über ben Kbfdteu tneler 3talienreifenben 
not* lanbeöübltcben (Tierquälereien. Sür ben xneftifeben iUenfdten ift 
baö (Tier Sadn („non e christiano“). IDer norbtfdx Xttenfd) neigt 
nicht nur ba^u, baö (Tier als befcelteö Htitgefdtöpf 311 feben — baö 
frühinbifche „baö bift bu“ (tat twam asi) bem (Tier gegenüber ift 
betannt —, fonbern fogar baju, bie Hanbfcbaft 311 befreien, tftan 
tonnte fagen, je bcfeeltcr bie Hanbfdxaft, befto itorbifdxt* bie IUmft ')♦ 
„IDet* XtXenfcb beö Sübenö hat bie IMlbenbe IUmft non allem Anfang 
an 311t* IDarftellung non Hebeuxfen nermenbet, um babutcb ^eitlidte 
ober jenfeitige I3efit$anfprücbe geltenb 311 machen. IDer iftenfcb beö 
Horbens, foxnett er nom norauöetlenben Süben unabhängig blieb, ift 
nom <3anbxnert 3ur fdmiüctenbcn IUmft getommen, unb xx*>o et* fidt 
bei* Hatur alö (fteftalt 311 bebienen begann, nidtt nom einzelnen Hebe* 
xnefen, fonbern non ber IDarftellung beö (ßan^en in ber Hatur, bet* 
lanbfehaft, atiögegangen. IDaö ift bisher non bei* iUmftgefcbicbtc nicht 
beachtet worben“2). 

IDer Sernettbrang beö iUmftlcrö auö norbifebem VDefcn läßt biefen 
nidtt ruhen, bts er üanbfdtaft unb tttenfeh in gleicher untfaffenber 
XPeite non fid) \v>eg uitb not* fid) fiebt, btö et* üanbfdtaft unb HTenfd) 
in £incö faffen tarnt, ob er nun tUenfd? unb lanbfdtaft ixrföbnt febe 
ober im XPtbcrftrcit gegeneinanber. IDer lUinftlcr wefttfeben XPefettö 
erlebt feine größte Spannung nie 3\nifcben Hanbfcbaft unb XITenfcb, 
fonbern immer nur 3\nifd)cn Xttenfcb unb iltenfd?. IDarum xnirten 
feine fcttenfcben leidtt not* bie lanbfdjaft geftcllt. 

IDafür tarnt aber bie iUmft auö nxfttfcbcm XPefen nun baö iUmfb 
wert gatt3 ber IDarftellung ber I3c3telnmgen 3intfchen ben fcttenfcben 

x) Wobei aber „befcelt" niebt in ber (oftifchen) ^luffaffting non anbeimelnb 
genommen werben barf; über bie oßifcb gefebene ianbfcbaft weiter unten mebr! 

2) 0tr3ygoxn8tt, Die Sanbfcbaft in ber Horbifeben IUmft, |C)22. Btr$y* 
gowefi wablt feine XXifpicle aber weniger aus ber Kiibcitben IUmft bes Ilbcnb* 
lanbcs als aus ber ber weftafiatifeben XXMter norbtfeber ^erfunft. 

Ö5 ü n 11) f r, 3ta|7c unö Stil. 2. 2t. 4 49 



bienen laffen, feien cs Bedienungen bet* iDargeftcllten unter fid), feien 
es foldx d«m Bcfcbauer. IDiefc Bedienungen empfinbet bie weftifebe 
Seele als fpannenbes Spiel, mtb bie IDarftellung fpannenben Spiels 
wirb, wo fie fid) rein ausbriidt, fid) in einer $orm ber (ftcfdunctbtgs 
feit, bet* Js'lüffigfeit, ber „Clegand“ ausbrüden. JDa bas gande iUinfts 
wert burenwirtt ift von Spannung, wirb bie Malerei fd>arf bcs 
grendte färben dcÜlcn, ^c*nc „Stmfcbentöne“, feine „Stimmungen“, 
feine „unenblicben Renten“, wie fie in einer Malerei norbtfeber Seele 
lcid)t erfebeinen. 2Ule biefc Süge xr>eftifcben tünftlerifcben VPefcns fins 
ben fid) bei ^uloaga. 

Bei anberen betanntcren Äünftlern erfebeinen foldn 5ügc mehr 
betgemifebt. Cs wirb faum eine rein xreftifebe iUmft geben, ba eben 
bie lUtnft ber xwrwicgenb wefttfeben Mittelnicerlänber immer wieber 
Cinflüffe erfährt, wenn nicht oom Horben, fo bod) r>on ber lUinft 
ber 3talicntfd)cn 2\enaiffancc, in welcher bie norbifebe Seele Borges 
berrfebt bat. Bei (öericault, befonbers aber bei bem xxorwiegenb weftts 
feben IDelacroip (7lbb. zz) erfebeint ber weftifebe Cinfcblag bcutlicb, 
xwr allem in ber Wahl funfelnber färben, aber auch in ber Wahl ber 
Stoffe, bie oft einet* lcibcnfd)aftlicbsbexx*>cgten XT>elt entnommen fittb 
unb gerne fpannenbe „bramattfebe“ Tlugcnblide barftellen. 2lber als 
lUmft weftifeber Seele faitn man webet* (Bericaults nod) IDelacroijr1 
Wette nehmen, nod) aud) bie Werfe ber cngltfd)cit lUinftlcr weftifd>en 
£infd)lags ober xwrwiegenb xx>eftifcbet* 2\affc. 

Sinb bie (xx>eftifd)c (öcficbtsdügc deigenben) Kobert Burns, (Thomas 
Moore, Clidabetb BarrcttsBroxxming erbbilblid) \v>cit norbifeber als 
etfcbeinungsbilbltd) — Burns xr>ar ja d»bem fehl* bod)gcxv>adifcn — 
ober ift ber cngltfdxn 03cfittung eine fo ftarfe notbifebe Prägefraft 
eigen, baß xv>cftifd>cs Wcfcn fid) in Cnglanb nicht hinlänglich beutlid) 
äußern tarnt? ^ebenfalls wirft bei ben (Benannten, befonbers bei Moore 
unb Burns, bas Weftifebe ftarf mit, aber rein xxnrtt es fid) nicht aus. 
ähnlich ftebt cs tun bie bekannteren Zünftler ber frandöfifd)cn unb 
italienifd)en (ftcfd)id)tc, xxxnit fie nid)t gerabedu xtorxviegenb norbifd) 
finb. Cine Ctnxxnrfung ber xrcftifdnn Seele läßt fid) oft fpüren: esftnb 
dumeift bie tünftlerifcben (Beftaltungen, bie für nid)tsxx*>cftifcbcs Cmp; 
finben d» wenig (Bexvicbt, (ftebalt haben, bet glättdcnb (bas ift biet- 
bas rid)tigc Wort) beberrfebter Sonn, ja fddicßlid) bei „du xnel“ 
Sonn. KetdXJoll unb gcwicbtloo — fo erfebeinen bem Cmpfinben 
nicbtsxveftifdxr Menfcben bie unter bem Hamen 7lnafrcons übers 
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lieferte (ftebichte, fo manches bei übomastttoore unb Robert Bunts1). 
7lud) Künftler |ü6ifd>en WMtstums geftalten oft fo; ihr orientalifches 
Blut treibt fie bann (nicht ihr »orberafiatifches). „3u uiel Sorm“ er* 
fdteint fo auch (für beit nichtnreftifchen ober nicbt=orientalifcben üefer) 

flbb. 23. 3rlanö. aijomas RToore. 1779 bis 
1852. IDeftifcf). 

(Pljotogr. (5efeII[cf}aft, Berlin.) 

flbb. 24. Scfjottlanb. Robert Butns, 
1759—1796. Dortoiegenö roeftifd? (öoef? pocf?= 
geroacf?|en). pfjotogr. ©efellfcpaft, Berlin.) 

öftere in ben IDidttungen <^ugo r. ^ofmannstbals, zugleich and) mehr 
lümfhnrftanb als Wille unb Empfinbung (ttgl. 0. 44). IDer dichter 
$cigt auch einen ftarfen Einfchlag orientalifcher Kaffe. 

Äunftftrömungen, welche $ur Tlusbilbung „hohler Sonn“ geführt 
haben, wie ber Htanicrismus in ber ttalienifchen fcttalerei, bet* Htariniss 
nute ber italtenifdxn, ber (Gongorismus (estilo culto) ber fpanifdxn, 
ber Euphuismus ber englifchen iDicbtung, ber style precieux ber 
fran^öfifchen — folcbc Strömungen finb immer non (Gebieten oot wies 
genb weftifcher Kaffe ausgegangen, unb gemeinfam ift ihnen allen 
(minbeftens für ein nichtsweftifdKS Empfinben), baß fie mehr „iEedmit“ 
geigen als bidtterifdx Ergriffenheit, mehr bewußte Äünftelei als „Hot; 
brang ber Empfinbung“ (Berber). Soldx Kunftftrömungen haben 
— wie fchon bie Erfcheinung bes englifchen Euphuismus $etgt — 
jeweils über bie (Gebiete porwiegenb weftifcher Kaffe hinausgegriffen, 
ba iUmftformen bis 311 einem gewiffen (Grabe übernehmbar finb. 2ludt 
auf ben norbifchen Shatefpearc tonnte ja ber Euphuismus einwirten, 

]) iDic öcutfeben „3tnafreontifer" xnrfudrten, fo rcijnoU unb Icidit 311 fdueibcn: 
cs mußte ein unedler iEon baraus irerben, beritt bas roeftifchc Blut fehlte einem 
(öleim, llj ober 3acobi. 



che Shatefpeare fich fclbft gefunben hatte. Sobalb er tünftlcrifdi reif 
geworben war, wies ^l>afcfpcarc ben Euphuismus fpöttifch von fich 
ab, inbent er nur noch törichte Htcnfcben burch cupbuiftifdtc Kebes 
Weltbünden Fcnnzctdmet. 

W>tc weit Kunftformen aus ber Seele einer Kaffe von Künfts 
lern einer an bereit Kaffe übernommen werben tönnen, bafür ift 
bie ft’albifche IDichtungsgattung ein gutes Bcifpicl. — iltan 
unterfcheibet in ber norbifepen Dcrsbichtung zwei Gattungen: bie 
ebbifdte (nach her Ebba benannt) unb bie ftalbifdte (nach ben Stalbett 
benannt, wcldtc fic pflegten). Elftere ftellt fich als eine rein nors 
bifche CÖattung bar, letztere als eine „halbfrentbe Hote“, als eine iDidx 
tungsgattung „aus einem Jsormgcfübl, bas Pom gcmcingcrmanifdxn 
weit ablagu — fo nach einem ber beften Kenner altgermanifdxr Kunft, 
nach Elnbrcas ^cuslcr1), bent and) bie folgenben Einführungen ent; 
nonttnen ftnb. 

iDie ffalbifche IDidttung ift mitbebingt burch eine Sorntübers 
nähme aus einem Cficbict mit ftarf weftifdtem Einfdtlag, aus 3rs 
lanb, eine Sormübernahntc burch iltenfchen, bie man fidt aber $um 
größten Heil als porxpiegenb norbifch bcnfcit muß. jtt ber irijeben 
iDidttung war weftifdte $orm fchon porberrfdtenb geworben, als feit 
etwa $oo norwegifche Seefahrer Derbinbungcn mit 3rlanb aufrecht 
erhielten unb ausbauten. Es ift bejeichttenb, baß ber ffalbifcbc Stil 
fich nur ba ausgebreitet hat, wo engere Beziehungen 311 3rlanb be? 
ftanben, nidtt alfo in IDäncmart unb Schweben, wohl aber in Hors 
wegen unb ben pon Honpegern befiebelten unb tttit 3rlanb burch 
Seefahrt unb norwegifche Elnfieblungett auf 3rlanb perbunbenen 3ns 
fein, alfo befoitbers auf 3slanb. Ein urfprünglid) nxftifdter $ornts 
trieb würbe hier burch norbifche Spradtfübnbcit bis 311 äußerfter Solgcs 
ridttigteit entfaltet. 

IDie norbifche Seele ift int ffalbifchcn (ftcbidtt unpcrfcnnbar, 
in bent „ftarfen fcttenfchentunt, ber hochgemuten üetbenfebaft“2) biefer 
IDichtung, auch noch in ber erwähnten Spradttübnbcit, ja Schroff* 

J) <■) t u 0 I e r, Elltflcrmanifcfoc IDicbtunfl, <3<m6bud> 6er Hiteraturwiffen* 
fdtaft, J924. 

2) VPiemcl cd?t CTorMftbes f»cb innerhalb 6er *?tal6cn6idmmq ausflcbrüeft 
bat, tann 6ie tlcinc <3d)rift „Sfalöcnpoefic" (1904) t>o»t Jtuöolf Meißner seinen. 
Meißner bat allcröinfls, wie er fclbft betont, feine IDicbtungebcifpiclc 6er cipent' 
lid> ftalöifcben S 0 r m bei feiner ttberfeQung enttlcibet. 21 uf 6ie Jsorin tommt cö aber 
porlicflen6cr llntcrfucbunpi allein an. 
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beit. >£s ift eine IDicbtung fpracblicbcr W i 11 e n 8 f p a n n u n g, 

wo in ber weftifeben IDicbtung mehr Perftanbesfpannung berrfebt. 

Tiber ebettfo unverkennbar wie Horbifcbes fpriebt aus bem fEalbifcben 

Stil auch Weftifcbes. IDiefe äußerft gefteigerte Sprache verrät bureb 

eine gcwtffc tiberfteigerung, wie hier ein frember Sormtrieb norbifebe 

5urücfbaltung qefprengt bat. iDie „perfönlicbe, tunftbewußte £r* 
finbung“ verrät, baß hier eine Baffcnfcele nicht fid) felbft in felbft* 

verftänblid)er Weife ausbrücten tonnte; verrät, baß bin eine Baffen* 

feele fid) etwas „aneignen“ mußte, xx^as eben nicht eigen war, ver* 

rät gleid)fam bie <?)it$e, wcld)e nötig war, bas Srembe ins Eigene 

ein3ufd)mel$en. IDiefe fogenannten Henninge, jene Umfcbreibungen, 

weld)c bem SEalben als befonbers biebterifd) galten (3. B. „Wogen* 

roß“ = Sd)iff, „<5jügel ber Walftfcbe“ ober „(Töchter bes Tigir“ = 
Wellen; im laberaum meines GebanEenfcbiffes = in meiner Bruft; 

Scbinbeht von (Dbins Saal = Sd)ilbe; Wunbenaucrbabn = Babe; 

ber belle Brauenbimmel ber Göttin ber Getreibeflut = bie Bugen 

ber Bier einfd)enfenben $rau), in 3urücfbaltenber, maßvoller VPeife 

unb oft gleicbfam als „mot propre“ bei richtiger Gelegenheit von 

aller germanifeben IDicbtung verwenbet, fie überwuchern in ber fEal* 

bifd)en IDidmmg fd)ließlid) 311 „ftarren Prägungen“ unb machen aus 

ihr „eine bod)getriebcne Bunft mehr im Sinne banbwertlid)cr (EcdntiE 

als feberifeber Eingebung“ — unb bamit ift ber Bereich einer Bunft 

norbifeber Seele überfebritten. IDie Braft inneren Erlebens bewahrt 

bie Großen unter ben SEalben bavor, biefen Bereich 311 überfd)reiten. 

iDie norbifdK Größe ber ffalbifd)en IDicbtung ift bei einem >£gill 

Stallagrimsfon 311 fpiiren, wenn er nach bem Untergang Böbvars, 
bes Hicblingsfobnes, in ber See in feinem „iDer Söhne Perluft“ *) 

bie (Eotcntlage fpriebt. 

<^icr möge wenigftens ber Beginn biefer Blage folgen: 

3u fdnrer fällt’a mir, 
bie 3unge 311 rühren 

mit bea üiebea 

luftiger Wage. ‘) 

Schlimme Tluafidn 
für (Dbina Sangmet:2) 

laß ihn frei, 

Verließ 6er Seele! 

*) Die CSefd)id)te 00m Sfalben i£gil, Slg. übule, überfegt t>o» Hicbner. 

>) Wage bea Hiebea = abroagenbe Itun ft bea Dichters, Wahl bca Tluabrucfa. 
2) (Dbins Sangmet = Hieb. 
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2. 
Waloatcr raubt’ cinft 

wonnigen (Trant 

jubelnben Siebes 

aus 36tunt?eim. 

Des Cßcbanfens Burg *) 

birgt ihn bei mir; 

Bummer quält mich — 

fonft quoll’ er beroor. 

3. 

Scblcrfrci 

fügt’ idt Sieber; 

Bragi febweigt2) 

bei Bobpars tEob! 

Branbct, Wogen, 

3?mtrs Blut3) 

an ben (ftrabbügel 

Cörims, meines Bbns! 

4. 
Denn babin 

0tirbt mein <>:us 

wie bas Ö5eäft 

im äcbjenben 0turm! 

Hiebt ladrt ber iltann, 

ber ben Scidmam trägt 

ber 0tppen »oll Ö5ram 

Bur Ö5ruft hinab! 

5. 

Htädnig brängt’s 

mich, ber Mutter (Tob 
unb bes V>aters 

Soll 3U Hagen. 

Den Sippen entringt ftct> 

bes Sobliebs 0toff, 

gegiert mit ber 0prad)e 

fprießenbem Saub. 

b. 
(ßrinint ift bic Sücte, 

Die grollcnb bas Meer 

riß in ber 0tppe 

Beiben fo bid;t. 

x) Burg bes Ö5ebantcns = Bruft. 

ieb oermag nicht ju biebten. 3) 5?mirs 

(Offen bleibt, 

unausgefüllt 

bes 0obnes Plat$: 

bic 0ce ibn fd^lang. 

7* 

Ban1) bat micb Brmen 
raub gepaeft! 

Brm bin id) 

an alten Sreunben! 

Das Meer 3erriß, 

was micb oerbanb 
mit feftem S’oben 

ans VKuetbaus. 

Bonnte mein 0cbwert 

febliebtcn bic 0ad)c: 

Der Brauer ber Wogen5) 

brauftc nidtt mebr! 

Wäre bes 0turms 

Sreunb6) 31t befteben, 
ftritt id> mit Bgirs 

cfeler Braut.7) 

9- 

Die Braft perfagen 

im Bampfe bod; würbe 

gegen ben Ht6rbcr 

meines 0olms. 

Bllem Polt 

por Bugen tritt 

bie (Obnmacbt ja 
bes alten Manns. 

jo. 

Die tüdifdje S’lut 

Pteles mir nabm: 

bes (öcfddcdjtes Soll 
fcblimm ift 311 tünben, 

feit fein 0cbirm 

febteb aus bem Seben, 

ein 3U Walballs 
Wonnen ging. 

2) Bragi (ber ö5ott ber Dichter) febweigt 

Blut = Meer. 4) Ban = Bgirs Srou 
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W>as aber bei ben großen Btalbcn im $luß bcs Erlebens blieb, 
tonnte bei ben anbeten erftarren. IDie X>rfucbung bureb übcrncbmbarc 
formen unb Formeln war 311 fließ. Bfalbenbid)tung würbe „Jicrnu 
fultur“, würbe XX>orthmft, beffer: XDörterfunft, flab „gattungs* 
baftc üebensbilber“ ftatt ber ein^eltüinlicbcn (inbimbuellen), weldn bie 
ed)t germanifebe IDidmmg Eenn;eid)nen — unb bamit war ber ffah 
bifebe Btil eine norbifebsweftifebe t£rfcbeinung geworben, wie wahr; 
fcbeinlidi fdion bie häufigen Henninge mancher bellenifcben unb römis 
fd)en dichter (3. IV „ber naffe IXVg“ = bas Xtteer; „bas Bcbiff bet* 
VPüfte“ = bas Hantel) eine norbifebswefttfebe >£rfd}einung waren1). 
Bogar bie Metrif ber BEalben „fagt fich banbgreiflicb los t>on allem, 
was ... als g e r m a n i f cb c 9 Dersgefübl gilt“ — unb bas V>ersgefiibl 
ber germanifeben $rüb$eit Eann, uon ber raffifeben Beite betrachtet, 
unbebcttflid) als norbtfebes V>crsgcfübl in gerntanifdter Bonbergeftal; 
tung gelten. Mögen bie Bfalbett felbft jumeift norbifebe Menfcben 
gewefen fein, fic bitten boeb bureb Übernahme ber „fein* Eunftbaften 
utnfdneibungsreidten Bpracbe ber alttrifcben HyriE“ ber altnorbifdten 
IDicbtung eine „balbfrenibe Hotc“ übermittelt, fo baß fEalbifcbe £)id)s 
tung bettt „ungebilbeten“, b. b. in biefem $alle jur Hufnabme eines 
balbfremben Btiles nidtt „gebilbeten“ Horniger wie „eine Hrt (ftes 
beimfpracbe“ x>orEommen mußte. 

Bo mußte es ber BEalbenbidnung ergeben, xv>ie es norbifcbnt>eftis 
feber Hunftform immer innerhalb norbifeber ober norbifd^gepragter 
Umwelt ergeben muß: fie würbe BtanbesEunft, ^ofEunft unb cnbetc 
als ein Beitentrieb norbifd?er IDidttuttg, nadtbem fd?on um bas 3abr 
1000 ihr innerer niebcrgaitg begonnen hätte. Man wirb annebmen 
bürfen, baß im fEanbtnatnfcben Horben eben eine bümte (Dberfdncbt, 
n^elcbe fid) öfters mit irifeben Ö5efd>led>tern xmbunben batte, etwas 
weniger norbifdt war als ber DolEsburcbfdmitt, fo baß alfo wabrs 
fdteinlidt auch eine geringe norbifcb*weftifcbe Kaffenmifdnmg ber fEah 
bifd)eit iDicbtung leichteren Eingang r>erfd>afft hätte. 

Ulecreegöttin. 5) Hraucr 6er VDogcn = 2igir, 6er Uteereegott. 6) IDcr $rcunö 6cs 
Sturms = 6as tttecr bei bober Sec. 7) ?igirs Hraut = Kan. 

*) IDa 6tc Henninge in 6er ßabreimcn6en IDirfHung febr oft einen an ibrer 
Stelle crfor6crlicbcti Stabreim abgeben, lag in öiefem h'mjtlcrifcbcn Mittel febon 

6ic ö5efabr, ftal6ifcben „Machern" 31t einer Stabreimerei ju 6ienen, u>elcbe 

timftlerifebe <Dbnmacbt oerbergen tonnte. IDas l'lbernnicbcrn oon Henningen tann 
alfo febon an fieb He6cntcn gegen 6ic Eünftlerifcbc Hraft eines ftal6ifcben Ö5e6id)tcs 
werfen. 
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unter ben Stalbcn wirtlich norbifchsweftifche fcttenfcben 
waren, hierauf tonnte 6er balbirifdx Stalb Bormat hinweifen, bet* 
auch als fchwar3haarig befchrteben wirb unb im jo. 3abrbun6ert 
auf 3ölanb auffiel burcb feine Icibcnfcbaftlidxn iliebesgebichte. fcttan 
batte bisher im Horben nicht von ben Blicfcn einer noch non 
ihren fcblanfen Sußgelenten gcbidXct, noch bic geliebte $rau babureb 
3U feiern gebacht, baß man fie für wertvoller erklärte, als 3slanb, 
IDänemart, i£nglanb, 3rlanb unb bas ^unncnlanb jufammengenoms 
men. „3m XITittelalter ift ber erottfehe <35efchmact non 3wei Seiten 
her in Germanien eingebrungen: vom tcltifdxn VPcftcn unb vom 
bfjanttnifeben Süboften her, unb am frübeften unb beutlichften 3cigt 
ftd) ber fcltifdx Einfluß bei ben Stalbcn, juerft bei Bormat im 
io. 3«brhunbert“1)- 

iDem „ungebilbetena, b. h. irifeben i£inflüffen bes /^oflebens ent? 
feinten norbifeben Horweger, mögen viele ffalbifdx (f5cbid)tc ebenfo 
als unechter (freift, als „gemacht“ norgetommen fein, wie fie in unfeten 
(Tagen einem norbtfehen Betrachter, bent Schotten Ber als „false 
wit“ erfchienen ftnb2). iDie wabrfcbeinlicb xv>ic ber „erottfehe (8es 

fchmadu (vgl. oben) bem by^antinifchen Süboften Europas, feben; 
falls 311m Heil fpötrömifeben Zierformen entnommene Anregung, welche 
— jufammen mit Anregungen aus bamaligen meftafiattfehen Poltern 
norbifeber <^crtunft — 311m germanifeben Schlingbanb ((Eierornament) 
geführt bat, 3eigt an, wie firb aus einer 311111 (Teil bem Silben, ber bas 
m a l s feelifcb als xneftifdxorientalifch erfcheint, entnommenen Ans 
regung eine viel norbifchere Bim ft als bie ftalbifcbe entfaltet hat. Man 
hat feit VPorringer (Sormproblcmc berCöotit, 1914) immer wieber 
Stalbenbichtung unb germantfehes Schlingbanb als eng nerwanbte i£rs 
fcheinungen 3ufammengeftellt. i£mePerwanbtfchaft ift aueb unnertenns 
bar. Sic ift fchon burcb bie norbifebe Perarbeitung 3vr>eicr bem Süben 
Europas entftammenben Anregungen gegeben; aber befonbers nahe ift 
bie V>erw>anbtfd)aft nicht. iDas germanifdx Schlingbanb regt fich feit 
bem j. 3abrh. n. Chr., gewinnt um 500 gan3 norbtfdxs XPcfcn, bem 

x) Hcctcl, Die altnorbifcbc Literatur, 1923 (Aue Hatur unb C(5ciftco\Y>clt, 
Hr. 7 $2). 

2) XX). P- Aer, Epic and Romance, (922, ein Buch, bae febon burcb feine 
auegcjcicbnetc Betrachtung ber frübgermantfeben Dichtung, oor allem auch ber 

3sldnbergefcbicbten, wertnoll genug ift. — Den auebrucfenollcn norbifeben Aopf 

Acre gibt bie Abbilbung einer >£r$ln'ifte wieber, bas (Eitclbilb 311 ben non XPrigbt 
bcrauegcgcbcncn „Collected Essays“ non XX>. p. Aer. 
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feinerlei „balbfrembe Hotc“ mehr anbaftet, erreicht bann im 7./$. 3abrs 
bunbert eine <3öben$eit feiner Entfaltung 311 einer norbifeben Äunft 
ber Willensfpannung, ber gegenüber Betrachtungen über bie „Sonn“ 
im Sinne eines Überwuchernd ober einer Überfteigerung ber $orm, 

flbb. 25. Itoröifcfyes Scfylingbanb (Sierornament) naefj Solirt. (Stücf aus Uppfala.) 

wie fie fich gegenüber ber Sfalbcnbidxtung aufbrängen, burchaus finns 
los wären. IDas Schlingbartb ((Tierornament) ift bas Beifpiel einer 
ganj ins Arteigene nerarbetteten Anregung aus 311m (Teil rafftfeb 
frembem Bereich. Es würbe auch 3um Eünftlerifchen Ausbruct aller 
(öermanenftämme unb 3cigt fich in g^»3 Europa überall ba, \v>o (flets 
manen gefiebelt haben. IDie Verbreitung bes Schlingbanbes \v>eift bars 
auf bin, baß feine Äunftform bem Empfinben aller (Germanen ents 
fprach. So tonnte es and? nod? ber romanifchen unb gotifdxn Äunft 
ber (Germanen reidx Antriebe übermitteln, mäbrenb bie SEalbenbidx 
tung in Stanbesbichtung erftarrte. 

Es wäre möglich, baß eben weftifdx Utenfdxn manchem ftals 
bifdxn (ftcbkbt näher tämen als norbifche. Es gibt ja $u benten, baß 
Umfehreibungen, welche an bie fEalbtfchen Henninge erinnern (3. XV 
cheminee = siege de Vulcan; au clair de lune = aux rayons 
de la belle maitresse d’Endymion) in ber norbifdxxneftifchen 
Welt ber „precieuses ridicules“ im Paris Xubwtgs bes Vier* 
ahnten wieber auftamen unb non bem anbers gerichteten Empfinben 
eines UToliere unb eines Boileau auch als „false wit“ abgelehnt 
würben. Es ift auch fein Bufall, baß lUnningc in ber beutfehen BarocEs 
bichtung erfcheinen, als biefe nad) 0pi$ens X3cifpiel Anregungen ber 
„manirierten“ lDid>tung ber 3taliener folgte unb fomit wcfttfdx $orm 
übernahm. IDas Sonnet „Amanba, liebftes jftinb“ non <^>offmann non 
i^offmannswalbau 3. XV beftebtfaft nur aus Henningen. Das 17-3«hr* 



hundert war in 6er iDicbtung eine 3cit 6er Henninge, fcttan ftrebte bas 
male nach „galanter“ 0cbreibxv>eife un6 mußte 6amit 6em (bamalö 
noch fo ftarf norbifebsbeftimmten) beutfeben X^olf fo frem6 bleiben, 
wie Kormafö ilicbcögebicbtc 6en 3ölän6ern 6es 3al;rbun6crt9. 
Cbriftian Weife trat gegen 6ie „geftirnte, balfamierte un6 »ergülbete 
Lebensart“ auf für eine fd)lid)tc 0dn*etbxr>cifc, xx>clcbe „naturell un6 
ungezwungen“ fein folle!)- Heben vielen gelungenen XKrbeutfdnmgen 
6er 0pracbreiniger bes J7. 3abrbun6ertö finben fid> manche, bie ben 
„false wit“ zeigen. iDcr „nürnberger <Etid)ter“ bes (leiblid) »orxvies 
genb binarifebett) ^>arebörffer gibt gerabezu 2lnx»eifungen z» Kens 
ningen uitb »errät als ein ^icmlicb Uäglicbea X3eifpiel bie ?lblenhmg 
norbifeben Cmpfinbenö burd) weftifeben (öeift, weld^e alöBeifpicl einer 
Zum (Teil großartigen iDicbtung bie VX>erte ber 0talben »erraten. ^>ier 
foll ja aber nicht ber biebterifebe Wert, fonbern bie $rage Kaffe unb 
0til betrachtet xverben. — 

XT>ortlunft ift xvobl biefem ober jenem norbifdjen IDict>ter eins 
mal möglich. 0ein XTVrt wirb aber eben norbifeben HTenfdxn 
leinen hoben Wert bebeuten. W>orthmft liegt ber xx>eftifcben (unb 
ber orientalifeben) Kaffe ebenfo nabe wie ber norbifeben fern. 3ur 
V>orftellung einer rein norbifeben (ftefittung gehört es, baß bem 
XV>ort nicht bie Bebeutung unb Wicbtigfeit znfommt, wie fie für 
eine rein xveftifdje (öefittung bezeiebnenb wäre. IDer >£nglänber finbet 
für feine (ftefebiebte unb (öefittung bezeiebnenb eine gexviffe „Unauss 
gefptoebenbeit“ — er bat hier et\»as echt Horbifdjeö im englifeben 
XT>efcn ernannt. 0obalb in einem X^olf notbifd;>er <3erfunft bas Wort 
eine große X3ebeutung erreid^t, ift ber ?lugenblid »orgefebrittener 
>£ntnorbung angezeigt. IDic frühen Hellenen unb bie frühen Körner 
febufen xnelee xx->ortloö, wofür bie fpäten (entnorbeten) Hellenen unb 
Körner vielerlei X13orte unb (Öercbe fanben. 0o bcbcutct auch bie 
Kbetorit ber Hellenen unb Körner eine 2lblentung unb fd>ließlict> Ums 
xvanblung norbifeber 0prad>geftaltung bureb xvcftifdjeö unb fdjließs 

J) VDeife b«t in feinen „IDret £rzttarren" t>en „galanten 0til" feiner Seit 

6ureb t>as Beifpiel eines Liebesbriefes »erfpottet, welcher aber eine fo geringe 

Übertreibung öarßellt, baß er hier gerabeju als Beleg für ben „galanten 

0til" gelten tann: „Bcbonßc (öebteterin, (ßlürffelig iß ber £ag, welcher burd? 
bas glutbeflammte Itarfuntelrab ber hellen 0ottnen mich mit taufenb fußen 

ötratßen begoffen hat, als ich in bem tiefen Hteere meiner Unwürbigteit bie 

F6ßlid?e Perle 3brer iEugenb in ber Htufchel 3brer Befanntfchaft gefunben 
habe." 
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lieb auch bureb porberafiatifcbeö Wefen. Ctccros Kcbcn finb fein 
Bcifpicl für eine rein norbifebe (Seftaltung 6er lateinifeben Sprache, 
wobl aber Caefars „(ftalltfcbcr Krieg“. Die Darlegungen bes Xebert* 
ben werben taum ein ^3cifpiel norbifeber Spracbgeftaltung werben 
fönnen, wobl aber ber Verlebt bes /^anbelnben r). Bum gegenfeitigen 
V>erfteben geböten ben Xttenfcben rein norbifeber (Öefittung wenig 
VDÖrter unb wortkarge Säl^e. Das seigt bie 3slänbifcbe Saga. 
(Ölcicbes norbtfd)es Blut bewirft ein feines Derfteben aud) bes Hiebt* 
ausgefproebenen. Das W>ort ift bem norbifeben ittenfeben ein Ringers 
Zeig, oft nur ein Nbnenlaffen, bem weftifeben ift es wie ein fefter 
(ftegcnftanb mit beftimmt begrenzten Ausmaßen, ein je nach feiner 
(öeftaltung beglüdenbes ober erregenbes (öebilbe. 3e weftifeber ein 
X)olt ift, befto mehr ift es bureb Worte zu erregen, befto mehr 
auch „macht es Worte“ unb bat es bas Bebürfnis nad) Worten. 
•Das wiffen gcfd)idtc Staatsmänner in ben XXöltern mit wefti* 
febent i£infcblag wobl auszunü^en, unb biefem wefttfeben Bebiirf* 
nis war febon bie Xbctorit ber fpäten <3rilenen unb Körnet* entgegen* 

getommen. 

3e tnebr ein urfprünglicb üorwiegenb norbifebes X^olt fid) ent* 
norbet, befto mebr verliert C8 feine Wortfargbeit, aueb wenn ibm 
gar lein weftifeber £infd)lag eigen ift, benn nun in ber fortfd)rcitenben 
X)ermifd>ung febwinben ja bie Xttöglicbfeiten bes gegenfeitigen X)er* 
ftebens. IDie 3ölänbcr ber Saga wiffen aus gleid>cm Blut heraus, 
was biefer fo gefproebene Satz, jene Tlnbcutung, por allem and) biefet* 
Bltd unb jene Cöebärbe bebeuten, wo bie fttenfd>en eines ftarf ge* 
mifebten X)olfes ficb bureb Worte ober minbeftens piel mebr VX)orte 
unb Sätze „ficb pcrftönblicb machen“ muffen. So fdnvnnbet bas „Un* 

x) Die Kbetorit als eine felbftäntüge unb it>rcr fclbft bewußte lUmftfcrtig* 

teit bilöete ficb (befonöers bureb ^fofratca) etwa 311 Platons 3cit aus. piaton 

bebanbelt (im „Cöeorgias" unb im „Pbaibroe") bie Keöefcrtigteit fpottifcb* *?d)on 

3fofrates foll bie Kbetorit als „Kunft ber Überredung" begrifflieb gefaßt haben. 

(Gegenüber bem „Tlttictsmus" ber BcrebfamEeit, einer immer noeb norbifd) ge* 

prägten 2ibetorif, geftaltetc ficb in bem bellenifierten lUeinafien eine auf das 

bellenifcbe Htuttcrland unb fcblteßUcb auf Korn 3urucfwirfcnde reine Tluslcgungs* 

unb llbcrrebungsfertigEcit heraus, welche ab „Tlftanbmus" bezeichnet würbe: bie 

norberafiatifebe llmwanblung ber Kbetorif. Die non £icero unb (Duinctilian in 

2tom angeführten Hcbreit t>on ber KbetoriE finb fowobl durd? ben „Atheismus" 

wie ben dfianismus beeinflußt. (Dgl. The Encyclopedia Britannica, 23d. JJ» 

J9JJ, unter „Rhetoric“.) 
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ausgefprocbene“, bas bie §rüb$eiten jeber norbifcben (öefittung lenn; 
Seicbnet. — 

?lllc IDkbtung, welcher eine ftarfe Heilung 311 XPortlunft eigen 
ift, wir6 fid? im Abenblanbe auf wefttfebe Anregungen ^urüdfiibren 
laffen — gelegentlict> and) auf Anregungen aus bem feelifdxn Be; 
reid) ber orientalifeben Kaffe, $ür nid>t;orientalifdxs Empfinben 
\x>icgt ja auch in ben Dichtungen ber Doller vorwtegenb orienta; 
lifcher Kaffe (alfo befonbers ber Araber) bie „XDorttunft“ vor, 
berrfebt oft „hoble $orm“ vor. VDie in ber arabtfeben (lonfunft 
bie Derjierungen: allerbanb (Triller, Dorfcbläge, üäufe, (für nicht; 
orientalifcbes Empfinben) ftarf überwuchern unb bie HTelobie (weldn 
bas abenblänbifcbc 0br fuebt) faft verberten, fo neigt auch bie 
arabifebe Dichtung — befonbers in ber „iUatame“ genannten (Öe; 
bid)tsform — 311 allerbanb XDortfünften unb Keimverfcblingungen 
(W0311 ja ber außerorbentlicbe Keicbtum ber arabifd)en Sprache febon 
verleiten fann). Eine Einwtrfung folcben orientalifeben Empfinbens 
mag aueb bie fpantfebe Bauhmft, wenigftens in ihren Zierformen, 
erfahren haben. (Dgl. Abb. 26.) Bejetcbnenb ift für bie arabifebe 
Kunft überhaupt bas (ber Seele ber orientalifeben Kaffe entfpredxnbe) 
3äbe Z'eftbrtltcn am Überlieferten. Der orientalifeben Kaffe ift gcrabeju 
eine Derebrung bes XDortes eigen, für bie bas „wörtliche“ An; 
führen von allerbanb überlieferten Sprüchen, Sprichwörtern unb Ke; 
bensarten be^eiebnenb ift. Die türfifeben Kinber lernen lange Abfä^e 
bes in arabifdjer Sprache abgefaßten Korane auswenbig, ohne arabifcb 
311 tonnen. Dem ber orientalifeben Seele entftammten 3flant ift 
„bas XDort“ bes Propheten heilig. Das „Es ftebt gefdnieben“ ift 
ein Ausbrud ber orientalifeben Seele. XDenn 3efus btefern „Es ftebt 
gefdnieben“ fein „3cb aber fage eud>“ fo oft entgegenfet^t, mag 
bas an$eigen, baß ibm bie Seele ber orientalifeben Kaffe blutmäßig 
fremb war1). Die vorberafiatifebe Kaffe tritt bem „XDort“ ber 
orientalifeben Kaffe (\x>ie überhaupt ben ihr fremben öZefittungs; 
gütern) als eine Kaffe entgegen, welcher bei ihrer Einfühlungsgabe 
gerabc bas Ausfpielcn von XDort gegen XDort nabeliegt. IDer vorher; 
afiatifeben Seele liegt bas „Auslegen“ überlieferter XDorte befonbers 
nabe. XDas man bie „Drientalifterung bcs Kömtfcben Kecbts“ ge; 
nannt bat, beffen Ablenfung in morgenlänbifcbes Empfinben, bas ift 

a) Man fann fict> 3ejus, wie weiter unten ge$cigt werben foll, als norbtfcb* 
norberafiatifet) benfen. 
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IJlide, Baukunst in Spanien 

flbb. 26. ©uabalajara, fjof im Palaft bes 3nfantabo. 

Sauftens 6es „jm Tlnfang war 6ae VOort“ ju „3m Anfang war 
6ie iTat“ eine Überfettung „auö 6cm ttTagifcben ins Horbifcbc“ ge; 
nannt. $auft ift feelifd) genötigt, orientaltfd>en „magifctjcn“ (fleift 
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bureb norbifcbeo (Geift 311 xterbrängctt: „3d> tann bas Wort allein fo 
hoch nicht fcbät$en.“ 

^wei Kaffen haben ben abenblänbifcben (Gefittungen „Sonn“ ge; 
C(eben; bie norbifebe unb bie weftifdie. IDas ^eiejt fid> auch auf bein 
Gebiete bes (Gartenbaus, wie Willy lange ernannt bat1). £ange 
bat im (Gartenbau $\v>ei Stile unterfebieben, beten einer, „ber Hatur; 
gebante“, norbifeber «Seele, bereu aitberer, „ber ^3augebante“, weftifdjer 
^ecle entfpringt. Wo ber „Baugebante“ beit (Garten mehr mit bem 
Empfinben bes Baumeifters erfaßt, ba erfaßt ibn ber „Hatur; 
gebaute“ mehr mit beit klugen bes Malers. Beaubelaire, hierin ganz 
unnorbifd) eittpfinbenb, baßte gerabeju ben „Haturgebanfen“ int 
(Gartenbau, baßte att ibnt bas „regellofe Pflanzliche“ unb fteigerte 
fein (bierin weftifebes) Empfinben bis $ur Borftellung uon Parts 
attlagett aus Steinen unb Metallen. Man wirb vermuten bürfen, 
baß folcbe Verkeilungen aud> bie ilanbfcbaftsgeftaltung ber alten 
Ägypter, btefes itt ber *3duptfdd)c bdniitifd);xxiefttfd);negerifdxn V>oltes, 
beberrfebt baben. IDie Hellenen babcit aueb in ibrett entnorbeten 
Gciten bie Überlieferung ber itorbifdxn (Gartenform niebt aufgegeben. 
i£rft bei ben fpäten, entnorbeten Körnern fe^t fidt bie (Gartenform ber 
wefttfeben Kaffe bureb, eine (Gartenform, weld^e einer in ber Kun ft; 
fdtöpfung ntebr bem X^erftanbe (ber clarte, bem besoin de logique, 

ber ordre, x>gl. S. 45) folgenben Kaffe entfpriebt, wäbrcnb bie 
(Gartenform norbifdter Kaffe einen im iüinftfcbaffett ntebr ber 
Empfinöung folgenbett Mcnfcbenfdtlag anjeigt. IDie Kenatffattce bat 
bie Entfaltung ber (Gartenformen nörblidt ber Alpen abgebrochen 
bureb Aufprägung wefttfeber (Gartenbaugebanten. 3m „Englifdtcn 
Part“ tft bie norbifebe (Gartenform xxxebet* erwacht, bie neuzeitliche 
SteölungssBexxxgung, welche ben norbifeben (Gebauten bes Einzel; 
häuf es in ber ^üttenbausform wieber belebt bat, bat gleidtzettig auch 
bie norbifche $orm bes (Gartens wieber aufleben laffen. langes 
„(Gartenbtlber“ tonnten einer norbtfehen VPieberbclebung ebcttfovüel 
Anregungen für bie Schaffung einer arteebten llntw^elt geben, \v>ic 
bie Bücher S d> u l $ e; H a u nt b u r g s auf bem umfaffeitben (Gebiet 
menfehlicher lanbfdtaftsbebanblung, Stebluitgs;, <3aus; unb <^aus; 
geräteformen überhaupt. 

]) Dgl. lange, Ö5artenbilber, 1922, unb ben Abfdtmtt „Padanlagcn" im 
„^anbnxMtcrbtid) bei- Aommunalnnffenfdtaften", J923. 
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Aus Schultze-Naumburg, Gärten 

3bb. 28. fjerrenbauien bei fjannooer. Auf beut(diem Boöen ber erite Par! öes fran3Ö|ifd}= 
regelmäßigen Stils, nach öem 30 jährigen Krieg begonnen, durchaus als „Baugeöanfe" geplant, 

beute öurch Übermucherung öes Baumroucbfes minöer tenn3eid}nenö gerooröen. 

flbb. 27. IHüncbcn. ©nglifcfjer ©arten, als „rtaturgeöante" ©nöe öes 18. 3ahrhunöerts 
angelegt. 
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(I>fnfd)cs vm6 oftbultifcbcö VOcfctT in beit fünften. 

xo ie es fcbwterig ift, einen bekannteren lUinftler rein wefti? 
feber Kaffe $u nennen, fo ift es aueb fcbwterig, einen rein oftifeben ober 
rein oftifdte Kunft 311 finben. iDod) äußert fid) bie oftifebe Seele in 
bei* Kunft mttnnrfenb neben anberen Kaffenfeelen, wobureb es mög? 
lid) wirb, bie Kidnung eines Sicbäußetns 311 beftimnten. (Dftifcbee 
XX>efen wirft in ber lUmft wie in ber Haltung ber HTenfd^en entweber 
ablebnenb gegenüber ber „Sorm“ ober als gebulbtge Übernahme ge; 
febaffener „$orm“. 3ene llblebnung ift noch bei einem lUinftler wie 
Sonore be Balzac 311 fpüren, biefc gebulbige $ormübcrnabme nod) 
bei einem lUinftler wie (öottfrieb Keller. 3» Kellers Werl ift 311 viel 
£rbe bes großen beutfeben Schrifttums um )$$o, als baß er eigentlid) 
311 beit großen Schöpfern im Bereich ber Kunft wählen tonnte, fo 
wert er uns fein mag tmb fein muß1). £iite gewiffe Sormlofigfeit 
geigen 3ean Paul unb (ftottbelf, bei betten and) leiblid) ber oftifebe 
t£infcblag uiwerfemtbar ift. 

0ftifcber sEinfcblag äußert fid) gerne in einer gewiffett £ntfpan? 
nung, £ntftraffung ber „Sorm“, bebingt btird) beit ofttfeben <3ang 
3111* ^efdtaulidtfeit. IDiefe oftifebe Befdtaulidtfeit bewirft im Kunft? 
wert gleicbfant bureb ihre Wärme eine gewiffe £rv»eid)img ber 
üinieitfübrung. 3ft bie norbtfebe Kaffe, wie bie „Kaffeitfunbe bes 
beutfeben Dolles“ aus^ufübreit batte, „511m Schauen beftellt“ (Cftoetbe), 
fo ift bie ofttfd)e 3ur ^cfebaultebfeit. Wo fid) bei einem lUinftler leiblid) 
eilt oftifeber i£infd)lag 3eigt, ba tritt $umeift and) eine Heigung 3ur 
23efcbaulicbfett auf. IDie „Kaffeitfunbe bes beutfeben Dolles“ bat als 
bierber gehörige 23cifpiele gutber, (öoetbe, <3ebcl, Stifter, (ffottbelf, 
Keller unb <3ans übonta genannt; <5ans Sadts, 3ean Paul, 

J) 15ei Keller ift ber ofHfcbc £infd)lag leiblich nur in ber unterlegten (fteßalt 

?u inerten, fein Kopf mit ben bellen paaren unb ben blauen Kugcn ift norbifcb« 

binarifcli. 
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flbb. 29. Bafei. 3obann Peter fjebel, 1760 bis 
1826. norbifd}=oftiJd?. 

flbb. 31. tüien. ITCorifc t>. Scfyarinö, 
1804—1871. ttorbifcfcoftifcf?. 

(flufn.: pijotogr. ©efelif©., Berlin.) 

flbb. 30. Böhmen, flöalbert Stifter, 1805 bis 
1868. (flufn.: Pbotogr. ©ef., Berlin.) 

norbifd}=oftifd}. 

flbb. 32. tTCüncf?en. Karl Spihtueg, 
1808—1885. Oinarifcf?=noröifcfcoftifcf). 

Augen: blau. 

v. Bdnxnnb, Spi^mefj unb anbere wären bm$u$itfügen 1). Die HcU 
cjutiß $ur BefdnuilicbFcit ift bei ben (Benannten mehr ober minber beut* 
lid) immer fühlbar — menicjftens nach tfzrrcidumg bei* lltannesjabrc2). 

') IDic hierher gehörigen Beifpiele weifen jutn größten iEeil auf ilienfchen, 

betten bic „pyfnifdten" unb „3vflothymen" ^üge eigen finb, welche It r e t f dt nt e r, 

Körperbau unb iharafter, 1925, behandelt. 

2) Das ift nidtt etwa als ein leiblidtjfeelifdtcr „IDominan3wechfcl", als ein 

(DftifcherjXT’erbeit aufjufaffett, benn eine mit bent ♦jerattttahen bes reiferen Klters 

tterbunbene Abnahme „fdn30thymer" unb gleichzeitige Zunahme „3ytlothymer" 3üge 

fcheint mehr ober weniger allen Kaffen eigen 31t fein. 
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Jsolcjt ber Äünftler biefer Heigung, fo entftrafft fid> (für norbifcbes 
unb meftifdns Cmpfinben) feine (öeftaltung. £tne gewiffe Sorms 
lofigfett ift aud) bebingt bureb bie oftifebe (ßabe bes bebaglieben, 
fcbmimselnben VDt^es. neigt ber norbifebe VDi§ 3ur 0d)«lfbaftigFeit 

Phot. Bruckmann 

Hbb. 33. Karl Spitsroeg. Der Pfarrer. 

— wofür bie 3slänbergefebid)tcn, mehrere (örimmfebe fcttärcben in 
nieberfäcbfifcber iltunbart ror allem: „X>on ben ^ifd^cr unb fiine Sru“ 
unb „IDe (öaubeif unb firn lltefter“), Cbatieer, Bad), (ftellcrt, Bismaref, 
<3cbbel, 3\aabe, (ftrotb, IDidenö unb Montane Beifpiele finb —, neic|t 
ber meftifebe W>it$ jum fpt^finbtg gefpannten Bpiel, fo ber oftifebe 
3U breiter Bebagliebfeit, 311m 0ebmun3eln, ja 311 „fonniger £aune“. 
0og«r bei bem ernften Beethoven läßt fid) bas noeb fpüren, vielleid)t 
vor allem in bem „Paftorale“ unb bort befonberö beutlieb in ber 
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flbb. 34. Gfcfjersbcmlen (Braunichroeig). 
IDilbelm Raabe, 1831—1910. Dortmegenb 
noröiftf). (Pljotograpf?. (5efell|cf?aft, Berlin.) 

flbb. 35. dt3gebirge. dbr. S. ©ellert, 1715 bis 
1769. Roröihh (mit leichtem binarijchen din= 

Wag?) 

Phot. Bruckmann flbb. 37. ©berammergau. Cuötoig Sboma, 
flbb. 36. ©berfranten. 3ean Paul ($tiebri<h 1867 1921. ®itiich=norbiich=binariich? 

Richter). 1763—1825. Rorbilcfcoitiich. 

breiten Behaglichfeit bes Sagottö im Sa§e „IDas luftige 3>ufammens 
fein ber üanbleute“. 3n ber ganzen „Paftorale“ ift ja bie £nts 
ftraffung bei $orm erkennbar. fehlen ihr ber flare (öegenfa^ ber 
übemata, bie ftrenqe gebanflicbe flEntwirfliing; ein htrnortretenbes 
Behagen entftrafft bie Sortn unb verliert ficb felbft nicht in ber 
frommen Stimmung gegen £nbe bes genannten Satzes. 

(Dftifche Bebäbigfeit unb oftifeber behaglicher W>i$ forbern 311 
ihrer Selbftäußerung gerabe$u bas, was norbifebe unb roeftifdK fcHen* 
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fcbcn als „Sormlofigfeit“ empfinden, Kleinere, unbebcutenbere, mcift 

fübbeutfebe £r3ählcr, bieten außer bem oftbalttfcb*oftifcb*norbifcbcn 

St'i$ Keutcr hierfür bie beften bcutfd>cn 23cifpiele, and) wohl nod) ber 

binarifcb=oftifcbe Wiener 3oh. (Gabriel Seibl unb in unferen Klagen 

üubxvüg (Tboma, bei bent feclifcb jebod) bas IDinarifdte uorberrfeben 

mag. 3nt franjöfifcben Schrifttum $eigt Rabelais eine eigenartige 

Htifcbung oftifeber 3ügc mit bem fpt^finbigen Wi$ wefttfeber Kaffe 

unb bem fübnett Steintut ber norbifeben. 3n £nglanb 3cigen Kid^atbs 

fon unb (ftolbfmitb etwas non oftifd^er Befdtaulidtfcit unb 23cbags 

lid;fcit, wie aueb bie oftifebe i£ntfpannung ber „Sonn“ beigemifebt. 

XT>ie aber bie leiblieben 3üge biefer beiben Sdmftftcllcr in £nglanb 

feltener finb, fo $eigt fid> im cnglifdxn £cbcn überhaupt wenig Heis 

gung 31t Bcfcbaulidtfcit: bie oftifdtc Kaffe ift in £nglanb 311 gering 

vertreten. 3n IDeutfcblanb hingegen fann man ab unb 311 Befcbaulidx 

feit als befonberen Wert nennen hören: hier ift fo mel oftifdjc Kaffe 

beigemifebt, baß es 311 mancher Wertung fommt, welche bureb oftifdtes 
VX>efen bebingt ift. 

Hur burd) bett oftifdten >£infd)lag in IDeutfdtlanb ift cs 311 er* 

Hären, baß gelegentlich bie Werte <^ans (Thomas als „ed)t beutfd)“ 

empfunben werben, (ftoethe bat in feinem „Was wir bringen“ 

(|6. Auftritt) ausgefagt: „iDcr Künftc (Thor tritt nie behaglich auf.“ 

IDas gilt aber nicht für Kunftwerfe aus bem feelifct>en XT>efen ber 

oftifeben Kaffe, Bei cTboma ift fo r>icl 0ftifdxs beigemifebt, baß mele 

feiner Werfe behaglich auftreten. (Thonta felbft fpriebt non ber „ftillctt 

lUmft ber Xltaleret“, ein Zlusfprucb, ber mehr eine Kunft oftifeber Seele 

als eine norbtfeher, wefttfeber, btnartfdxr ober oftbaltifcher Seele bc* 

3etcbnet. i£s ift auch bet ber fcelifdten unb leiblidten X^erwanbtfcbaft 

ber ofttfehen mit ber innerafiatifeben Kaffe wohl fein Zufall, baß 

(Thonta bas Wefen ber lUmft am beften in bem 2lusfpruch eines 

cbtnefifchen Weifen be3cidmet finbet: „iDie Kunft ift ber menfeblicbe 

Zlusbrucf ber 5ufrtebcnbctt mit ben Schöpfungen (Lottes unb bcs 

XPoblgefallcns an ihnen.“ IDas ift eine oftifdtc Bcftimmung bcs 

XV>eferts ber lUtnft, wie fie aber auch einem <5ans Sachs, einem 

<3cbel, einem 3can Paul, einem Sdnvmtb, einem Spit$weg unb einem 

(öottfrieb Keller, btefett Künftlcrn mit oftifchem £infchlag, mehr ober 

weniger nahe liegenb, ja auch einem (ßoethe nidtt burchatts fern* 

liegettb gewefen wäre. $ür bas Kunftempftnben eines iDante, Shas 

fefpeare, Klfteri, Sdttllcr, ^>cbbcl, Slaubert ober Hie^fche wäre ber 
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Sat$ bes (Thinefen nid)t crlcbbar, nicht wahr gewesen. 3» feiner ftils 
leren XPcife bat />ölbcrlin bas XPefcn 6er lUmft bejeiebnet, wie es 
6em norbifeben lUinftler immer wicber erfebeinen wirb, ob cs ber ober 
jener 0tärfere norbifeben XPcfens auch noch tübner unb fraftnoller 
ausbrütfen wirb: 

„Dodx inte flclnibrt cs, unter <55ottcs Cfiexvittcrn, 
ihr Didxtcr! mit entblößtem Raupte 311 fteben, 
bcs X>aters Strahl, ihn felbft, mit cipiter <^anb 
3U faffen unb öettt X“>oIE ins £ici> 
pjcbüllt bic bimmlifebe Cfiabc 311 reichen. 
Denn fiitb nur reinen Jerxens, 
xxnc itinöer, xxur, finO fcbulblos unfere ^änbe, 
t>cs V>atere Strahl, ber reine, oerfenflt cs nidxt, 
unb tieferfebuttert, eines Cfiottcs Hcibcn 
mitleibeitb, bleibt bas ctruflc <oer3 bodt feft." 

Horbifdie llunft ift immer eine (Öeftaltung ber in i£rfdnittming 
erfahrenen £infid)t in ein Pcrbängnis (iTragiE), ob biefe (öeftaltung 
ficb nun in ftrenger <?>citcrfcit ausfpriebt wie bei einem <Söltv ober 
einem <3ölberlin ober in ftrenger Unerbittlichkeit wie in ben 3ölänbers 
gefd)id>ten, bei Bbafcfpeare, Hebbel unb Slaubert. 

iDie lUmft t^ans (Thomas tritt bcbaglicb auf. (ftewiß gehört <3<ms 
(Tbonia 311 ben bebeutenben fl£rfcbemungen ber beutfeben Ettalcrei. 2luch 
hat er manches non bem £rbe ber großen beutfeben Malerei übers 
nommen — auch bei ihm $eigt ficb ja bic bei lUinftlern oftifeben >£iiis 
fcblags bemerkbare gebulbige Sormübernabme (ngl. 0. 64). llls 
„echt beutfeb“ kann aber (Thonia wobl nur empfunben werben non 
benen, bie einen Hebbel als „unbeutfeb“ empfinben müßten, falls nicht 
eben „beutfdi“ nur als eine unklare 0ammclbe3cicbnung genommen 
wirb, ober falls man nidit bie i£rfdxinung (Thomas begreift, \v>ie 
fie ficb einer raffentunblicben Betrachtung barftellt, nämlich als bie 
«£rfcbeinung eines Künftlers aus oftifebmorbifebem XPefcn, ber aus 
ben Bebingungen feines XPcfens eine bewußt bcutfdx lUmft ges 
ftalten wollte. (Thomas XPillc war gewiß auf eine „edit beutfebe“ 
lUmft gcriditct; bas bezeugen feine XPerkc auch. Uber ebenfo beutlicb 
erfebeint, baß fein XPcrk non bentjenigen nicht als „edit beutfeb“ 
empfunben werben kann, ber bas „>£cbtsIDeutfdn“ in ber (ftefdiidite 
bes beutfeben (tfeifteslebens immer wieber bureb eine ft arte norbifebe 
Prägung bebingt gefeben hat, bureb eine Prägung alfo, wie fie eben 
(Thonia nicht scigt. 

lUinftler oftifeben £mfcblags haben in ihrem XPefcn öfters ents 
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webet- etwas Htürrifcbcs, wie etwa (öottfrieb ÄeUer im täglichen 
Sehen, ober etwas IVbaglicb«Stehenswürbigcs wie (Thema, ober fie 
^eicjen auch heibes gcmifdn. IDas VDcrf bes Äünftlers mit oftifcbcm 
tirinfcblag wirft ^tnneift bcrubtgenb, xnrföbncnb, wo bas Wert bes 
norbifchen lUinftlers erfchtitternb unb aufforbernb wirft. ITtan 
braucht fid) bagegen nur xxorftellen, wie (Thema ben 0toff bes be* 
fannten Kctbclfdicn ^oljfchnittes „tDer (Tob als Sreunb“ hebanbelt 

flbb. 38. fllfreö Retbel, Rbeinlanö, 1816—1859. Der 2o6 als Sreunö. 

hätte, IDcr ötoff enthält genug V>erföbnlid)cs unb fann fehl* leicht 
in bcfdiaulidier Kiditung gcfcbcn werben; er enthält alfo bex>or$ugtc 
Werte ber ofttfchen 0ccle. Kcthel hat ihn aber mit foldicr norbifchen 
Weite unb norbifchen 0trenge geftaltet, baß T3cfd>aulichfeit nicht 
auffommt; mit einer foldien 0elbft$ucht ber >£mpfinbung, baß bic 
im 0toff liegenbe Derföhnlichfeit nur mit wirft, wäbrenb norbifd>e 
>£rfdnittcrung bas TMlb burchwirft. VX^ic fern üoii £rfdnittcrung 
«Thomas Wert bleiben tonnte, wie (Thema fclbft 0>toffc, bic ttorbi« 
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fchent Cntpfinben erfchiitternb fin6 ober fein feinten, öurebwirft mit 
Beruhigung, Befdtaulicbfeit, £iebetuuv>ürbigfeit, bas mag fein „Hieben 
paar mit cEob“ (2Ibb. 40) feigen, bem man IDürere Äupferfticb „3Der 
Spaziergang“ als einen ähnlichen Stoff gegenüberftellcn fönnte. 
llnerbittlichfeit bei IDürer, V>erföhnlidtfeit bei ühonta. 

Graphische Sammlung München 
flbb. 39. fllbredjt Dürer. Der Spajiergang. (Kupferfticft.) 

iTne „Kaffenfunbe bes beutfeben Dolles“ hat für bie Seele bet* 
oftifdten Kaffe „bie VDärme einer eng befdtloffenen VPclt“ bc^eidt; 
nenb gefnnben. (Thomas VDerf läßt erfemten, baß fein Sdtöpfet* 
nach einem jugenblidten Sdtaffett, bas norbifdte 3üge genug auf« 

71 



weift, ficb immer mehr aus norbifeber XT>eite in bie eng befcbloffenc 
XT>elt oftifeber Seele surütfgejogen bat. (Thomas Reifen war ein 
(Dftifeberwerben, unb man möchte biefes (Dftifeberwerben and) aus 
ben (ftcfidtts.mgen bes Keifenbcn unb THternöen berauslefen. 25etracb* 

Aus Woermann, Von Deutscher Kunst 

flbb. 40. fjans dfjoma. Ciebespaar mit 0ob. 

tungen naher unb näcbfter iDinge ift ein 3ug her oftifeben 11 int ft; ber 
nidtt mehr jugenblidx (Thema ^eigt genug batton beigemifdtt. t£s 
wirb fein Bufall fein, baß feine TMlber oft fdton äußerlich eine eng 
befcbloffene XV>elt jeigen, fei es bureb gemablte Kabnten, fei es bureb 
<SineinfreIlen ber Ö5eftalten ober üanbfcbaften in eine umrabntenbe 
Umgebung (»gl. 2lbb. 40). IDas Streben ber oftifeben Seele 311 r t£rs 
fenntnis, b. b. $u ihrer ’£rfcnntnis, ift ein Sidteinfpinnen, wie 
(Thomas geruhige Htyftif es $eigt. Horbtfcber «Srfenntnisbrang ift 
ein Siebburebringen, wie es bie feböpferifeben Htenfdtcn ttorwiegenb 
norbifeber Kaffe weifen tonnen. 

Sudtt ein Ketbel \x>ie ein ^ebbcl bie Sernc, fo ein (Thonta bie 
Habe. 3ft eine Heigung 311 Utyftif an fid) febon häufiger bei ntinbers 
norbifeben ittenfeben, fo ;eigt (Tboma ju biefer Heigung nodt jene 
gerubigswarme XTtyftif oftifeber Seele, nidtt jene herbe, fühle XTtyftif 
norbifeber Seele wie ein Hieifter t£cfbart, ttod) jene ruhelofe, aufs 
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gabenreiche Htyftif eines 3atob Bobine. (Ehoma 3cigt in VDort unb 

Bilb jene ofeifebe tITyftif bes 0icheinfpinncns, öes Nnbeimelnben, 

XKrfölmenben, wo itorbifdie Htyftif lauter Sernenbrang 311 £rfennt$ 

nis unb innerer (fteftaltung ift. IDas nerfponnene (Grübeln beo ofti; 

feilen Htenfcben, bas „foitnige“ (Grübeln, non bent weiter unten bie 

Kebe fein wirb, ift (Thomas Bilbern unb 0chriften fo beutlicb bei; 

gemtfeht, ja in ihnen oft fo bernortretenb, baß (Thoma nielleidit bas 

befte Beifpiel eines lUinftlers normiegenb oftifchen XPefens ift, ben 

bie neuere beutfdie lUmft bietet. IDarum foll hier bet ibm verweilt 

werben. 

IDic großen 3nbilber norbifcher Urfdiau (Htytbos), fo (Beftaltcn 

unb Begebenheiten ber bellenifdien unb bei* gennanifdien (Ööttcr; unb 

^>elbenfage, erfahren bei (Ehoma eine Tlblenfung nom >£rfdnitternben 

ins Tinheimeinbc, ins (Trauliche, foweit bies irgenb möglich ift. 0einc 

IDarftedungcn urfchauiichen (mytbifdicn) jnbalts in ber Bunftballe 

311 Karlsruhe geboren gerabe 311 ben Werten (Thomas, in benen fid> 

eine fünftlerifdx Welt oftifeber 0eele am beutlidiften nerwirlltcht bat. 

3n IDarftellungcn, wie benen 311t* germanifeben 0age (3. B. Wotan 

unb Brünbilbe, Bug ber (öötter nad> Walball, }$$}, Wal; 

füren, |$9$); 3eigt fidi bie gati3e raffenfeelifch bebingte Srembbeit 

(Thomas gegenüber urfchauiichen Bilbern norbifcher 0eele. jnbiiblidi; 

norbifdies wirb entftrafft, erweicht, erwärmt, wirb aus bei* §erne in 

bie Habe, aus bem i£rfdnitternben ins Crbaulidx, XVrföbnlicbc ober 

Nnbeimelnbe gebracht (ngl. ?lbb. 41 u. 42). 

(Thomas „Kitter unb IDradie“ (j$$ö) unb fein „Kitter mit 

JDrachen“ (190$) finb IDarftellungen bes Kitters ober bes gelben, bie 

fidi an bie oftifche 0eele wenben, wie IDürers Kupferftidi „Kitter, 

(Tob unb (Teufel11 unb IDonatellos „OBattamelata“ IDarftellungen bes 

gelben finb, bie fich an bie norbifche 0eele wenben, wie Perrocchios 

„Colleoni“ (2lbb. 44) mit feinem i£infd)lag non Pofe, non „tbeatra; 

lifcbem“ XPefen eine <3Hbenbarftellung ift, bie fich an norbifch;wefti; 

fdies, 0chlüters „(Großer Kurfürft“ (2lbb. 40) — cntfprcdicnb feiner 

baroden Tiuffaffung, wie weiter unten ge3eigt werben foll — eine 

<3elbenbarftellung ift, bie fidi an norbifchsbinarifches XPefen wenbet. 

E'ie Heigung 3111* oftifchen Cntfpannung, 3111* Abwehr norbifdier 

>£rfchütterung, 3eigt fich bei (Ehoma beutlidi auch barin, baß er aus 

ben üanbfdiaften bes 0dnnai*3walbes, feiner Heimat, für feine Kunft 

immer nur biejenigen gewählt bat, welche fpannungslos gefdiaut 

74 



werben tonnen. Bet (Thema f inbet ficb ber beitete, anbeintelnbe, 
lieblidie Scbmar3walb, nirgeitbs ber erfdnitternbe, ber aufrufenbe, ber 
erbebenbe Scbmar3malb, bic Hanbfcbaften ber Tluseinanberfe^ung nnb 
Spannung. 0fttfcbe Hcigung 3ttr Befcbaulidifeit unb £ntftraffung 
ift bei Cöoetbe als ein t£infd)lag feines VPefens mehr im täglichen 

Phot. Bruckmann 
flbb. 43. Doncitello, 1386—1466. Stanöbilb öes ©attamelata in Paöua. 

Heben erfditeneit, befonbers in ber VDabl ber norwiegenb oftifeben 
(Ebriftiane 311 feinem „Bettfcba^“, wie (ftoetbes norwiegenb oftifdie 
JUnttcr treffenb fagte. 3n Cfioetbcs lUtnft ift bie Heigung 311 oftifeber 
Befcbaulicbteit immer wicber bnrdi norbifebe Strenge unb 3iidn ber 
€mpfinbung 51t jener „<3citerfeit“ geftaltet, bie er fclbft fo oft nennt, 
ja oft 511 „flaffifcbcr Kube“, 311 „apolltntfcbem Wcfen“, wie fie für 
niele norwiegenb norbifebe lUtnftler bc.^eidmenb unb in „(ftyges unb 
fein King“ and) non einem Hebbel erftrebt worben ift. Bei tEboma 
finbet fid) bie Hcigung 3111- Befcbaulicbteit faum noeb non norbifeber 
Strenge unb Selbfoudn ber >£mpfinbung berührt, am meiften wohl 
nod) in ber Sonn feiner Werte. 3nt 3nbalt feiner Werte wirtt fid) 
oftifebes Wefen immer beutlicber unb beim alten üboma bis 311m 
X>orberrfcben aus. So ift aud> hier eine Sonn unb 3nbalt fonbernbe 
Betraditung möglid) geworben bureb eine 3ugrunbe liegenbe Kaffen; 
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mtfcbung. 3lud? Wiberfprücbe wie (Thomas oftifcbe Bebanblung nor; 
bifd>cr 0agenftoffe finb burd) Haffenmifcbung bebingt, wenigftens 
in bem 0inne, baß eine norbifebswertenbe Umwelt ibm folcbe 0toffe 
alö barftellenswert eingegeben bat, bie er bann, feinem vorwiegenb 
oftifeben Wefen folgenb, fo geftaltet, baß bem niebtsoftifeben Be; 
traebter ein „VDtberfprucb“ crfd>eint. 

iDiefe Betrachtung (Thomas tann (aus raffifeben (öriinben) leiebt 
als eine <3crabfc$ung (Thomas erfebeinen, weil bie Tlblenfung »om 

flbb. 44. flnöreaöe Detrocfyio, 1436—1488. Stanöbilb bes Solleoni in Denebig. 

Weiten ins i£nge, vom Crfdnitternben ins i£rbaulid;>c, oom 0trcngcn 
im? Cntftraffte, vom lUiblen ins Warme, bie als bat? Wefen (Thomas 
feber lUmft 311 febilbern war, innerhalb unferer — immer noch nor; 
bifebsbebingten — (öefittung alt? eine 7lblenhmg vom Wertvolleren 
ins iltinberwertvollc erfebeinen tann, ja faft erfebeinen muß. 0ftifdK8 
Wefen, \x>o et? ficb einmal von norbifeber Überprägung frei gemacht 
bat unb bann gan$ von fid? aus \v>ertet, müßte hingegen eben biefe 
Tlblenfung als eine Wertfteigerung empfinben. 

3ft bem naebbenfenben norbifeben UTenfeben ber (ftefkbtsausbrud 
bet? 0 i n n e n 9 eigen, fo bem oftifeben Utenfcben beim Hadibenten 
ber bes (örübelns. Unter ben vorwiegenb oftifeben Utenfcben — 
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mcift unter folgen mit einem leierten norbifeben iginfcblag — finben 
ficb bie „feltfamen Ääuzc“, entweder betraebtenbe (Grüblet* mit „fons 
nigeni“ VDefen1) unb neigung zur (ßefelligfeit (in bei* Weife bes 
„0nfel8“) ober mehr abfeite bleibenbe, in ihre Gebauten nerfponnenc 
(örübler. 2ln bie G5rübler erinnert aud) noeb 0ofratee. Äünftler mit 
oftifebem i£infcblag fdnlbern gern folcbe „Käuze“, unb ift 311 bereu 
0cbilberung nicht eine gennffe „Sormlofigteit“ nötig, gleicbfam ale 
„mot propre“? — >£in 3ean Paul möchte einen banon überzeugen. 

flbb. 45. flnöreas Sd?lütcr, 1664—1714. Srieörid? Ulilbelm, öer ©rofee Kurfürft. 
Stanöbilö auf öer Sdjlofebrüde in Berlin. 

IDic „Sormlofigteit“ grübclnber, babei oft „fonnig“ grübelnber 
0cbriftfte(ler läßt fid) auch wieber am beften bei Heineren Erzählern 
finben. fühlbar ift bas oftifebe (Grübeln auch nod^ bei <3ßnö S><*cbs, 
®pit$xv>eg, <>ut8 iEboma; ja bei acbtfanieni fynfyoxeben aueb noch 

’) ^laifdtlens (tfebidit „<3ab Sonne im ^erjen" tonnte man als ftart t>or* 

wtegenb oftifcb mit noröifebcm £infd?lag bejeidnten, wie überhaupt wieles non 

bem, was Jslaifcblcn gefdmeben bat. 3n bent genannten Cftebicbt foU ein „Sieb auf 
ben Sippen" baju helfen, „ben cinfamften lag" $u „werwinben". iWibrenb bcni 

cüncltiimlicbcn norbifdnn ift enf eben gerabe £infamteit nun tiefften Erlebnis, 3um 

immer wieber aufgefuebten, werben tarnt, ift bem oftifcbcn iftcnfdtcn, ber gerne 

mit feinesgleicbcn eine $ufriebene (ftefelligteit pflegt, £infamteit etwas, bas moglidift 

fcbnell 31t „werwinben" ift. iDcm (ftebiebt „<öab Sonne im <^er3cn" fteben als nor* 
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bei Beethoren un6 2\embran6t. HorbifclKS Sinnen $etgt in ton; 
tünftlerifcber (öeftaltung Bachs betanntes Prälu6ium in C-dur aus 
6cm „Wohltemperierten lUanier“1)- £dn »orbtfehes Sinnen fprid>t 
aus 6er mit Kccbt berühmten „Elegy written on a country- 

churchyard“ ron (Thomas (ftrav. 
Bei Ublan6 nn6 Hiörite, 6ie fid) leiblid) als x>orxx>iegen6 nor; 

6ifd> mit oftijehem £infchlag geigen, ift mancher Betrachter (6er 

Abb. 46. Tübingen. Cubroig llblanö, 
1787— 1862. (fjaare blonb, Augen blau.) 

(Pbotogr. <Se|ell|cf)aft, Berlin.) 

Abb. 47. Cubtnigsburg. (Ebuarb HTörife, 
1804—1875. (fjaare blonb, Augen blau.) 

fid) 6a6urd) als nor6ifch*geprägt erweift) geneigt, bei 6iefem ober 
jenem (Se6idn Inhalt un6 S°rm als einan6er nid)t angepaßt .311 
empfin6en. iDie Xliöglid^eit 311 einer 3nhalt un6 Sorm trennen6en 

bifdies Beifpiel bie XPorte <-> c b b c 10 (in bcin 65ebid)t „?tn Oie Jünglinge") ent: 

gegen: „Heben beißt tief einfam fein", fteben auch als norbifdies Bcifpicl ine elften 
Worte non 0hafefpeares „Macbeth" gegenüber: Macbeth empfinbet Oie nebelige 

«nnfamfeit einer <3eibc als ganj feinem (norbifdjen) Wefcn cntfprccbcnb: „0o fd)6n 

unb häßlich fab id> feinen (Tag". €ben Macbeth erlebt genug „einfamfte iEage"; er 

tommt nidit auf Oie X^orftellung, fic 311 „t>erwinben", fonbern allein 311 bent £nt* 
fchluß, fie 311 befteben: „iDie 0tunbe rinnt audi burd) ben raubften vEag." 

r) £s ift bas Prdlubium, 311 weldiem (Sounob bie nach feiner i£mpfinbung 

„feblenbe" XlteloOie heraus: unb hiimigefdnicben bat, was ber wcftifchcn Prägung 

bes fran3Öfifdien XPefens 3U3ufdireiben fein wirb, weldKr ber febr norwiegenb nor; 
bifdic Cöounob nicht wiberfteben tonnte. 3» ber (öounobfeben Bearbeitung bat bas 
Prälubium nun bie beutlidie „Sonn" erhalten, bie „feblenbe" clarte, weldier wcfhfcb5 

geprägtes £mpfinben bebarf. Man wirb nun unbebingt auf bie Melobie bes Prä* 

lubiums aufmertfam gemaebt. 



Betrachtung ift hier bedingt butd) beit „Sormfinn“, ber beibe Skidder 
aus3eiebnct — ihr norbifdxs £rbe — ein Sormfinn, ber gelegentlich 
einem oftifcb*bebaglidxn ober oftifclxbefcbaulichcn 3nbalt eine ge? 
pflegte, reine, eble $orm c|ibt — „3U viel“ Sonn gibt, wie bies bann 
empfunben werben tann. Ublanbs UtcQclfuppcnlicb („Wir haben 
beut nach altem Brauch / t£in Schwcindxn abgcfct)lad)tet“) ift ein 
Beifpicl bafür. tltöritc bat in feiner „häuslichen Sjenc“ in bewußtem 
Scber3 einen ber oftifchen Seele jugewanbten 3nhalt in eine ber nor* 
btfdKit Seele entfprechenb gepflegte S°rm gebracht. Ublanb unb 
Uiörife jeigen bei Schilberung oftifchen Seelenlebens ober Bebanbs 
lung von Stoffen, bie oftifchem Wefen befonbers jufagen, „311 viel1 
Sonn. So ift auch hier eine Betrachtung nach Sonn unb 3nbalt nur 
burch Kaffcnmifchung möglich geworben. Säubert bat in „Sa- 
lambo“ für eine Schilberung orientalifdxweftifdnn, iTttftral in 
„Mireio“ für eine Schilberung weftifdien Seelenlebens eben bie „ridx 
tige“ Sonn gefunben, wie van (ftogb für eine Schilberung ber nichts 
norbifchen £anbfd)aft ber Provence. 

2luch 0 ft baltisches W e f e n äußert ftd) burch 2lbweifung von 
„Sormu. iDod) ift 311 beachten, baß bie oftbaltifche Kaffe aus ihrer 
„Sormlofigteit“ gleichfam etwas 311 geftalten verftebt, baß fie aus 
ihrer „Sormlofigteit“ einen für fie gelteitben Wert 311 febaffen ver# 
ftebt. Sehr wahr fehein lieh wiegt bie oftbaltifche Kaffe am ftärtften vor 
bei ben (Broßruffen. 21 n fid) felbft liebt ber „echte Kuffe“ am meiften 
bas, was er feine schirokaja natura nennt, fein „breites Wefen“, 
bas unbetümmerte (ftcbenlaffen unb Sicbgebenlaffcit, bem er als (fies 
genteil bie „beutfdx Cfienauigteit“ gegenüberftellt unb ablebnt. IDiefe 
„beutfehe (fienauigteit“ ift ein norbifdxoftifcher 3ug. £>cr norbifche 
tltenfd) ift genau, pünktlich, orbnungsliebenb, 3iid)tliebenb, folange er 
biefe neigungen mit (firoffoügigteit vereinen tann. (Dftifcher >£infd)lag 
burchwirtt bie (fienauigteit mit Scbulmeifterei, Hörgelei unb Kleinlich* 
feit. IDas bcad)tcn bie Zeichner, ba fie ben „Sdnilmeifter“ ober ben 
„Bürotraten“ 3umcift als norbifdxoftifdxn Htenfdxn barftcllen. iDie 
oftbaltifche Seele mag fid? wie bie leiblichen Htertmale ber oftbaltifdxn 
Kaffe aus ber ofteuropäifdxn Umwelt erflären, wo ficb in 2lbfd)ließung 
burch 3»3iid)t bie oftbaltifche Kaffe gebilbet b«t. IDie Weite ber Sl‘*d)s 
lanbfehaft wedt in ber oftbaltifcben Seele nicht jenen S*rnenbrang, 
ber von jeher als bas Bc3eidmcnbfte am norbifchen Htenfcben aufge* 
fallen ift, foitbern eine Hu ft am Sichverlieren, ja am Sichaufgeben unb 
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fd)licßlid) an der Tfuflöfung aller (Beftaltung bis 3ur VDolluft am 
Hiebt*, am Pergeffen: Hibilismus. £Me schirökaja natura ift bes 
dingt durch fine febweifend unbeftimmte Kaffenfcele, welche womögs 
lieb allen Entfchluß vermeidet, die geftaltlofe Hacht dem geftaltcnden 
<Iag und das Schwelgen in Keue jedem Entfchluß einer Selbfoucbt 

flbb. 48. ®ber=tt)ieberftaöt (®taf[cf}. Rlans* flbb. 49. Q)enbifcbs£)errnetsbotf (Spreetoalö) 
felö). nooalis. Stbr. con Sarbenberg Ricbarb Debmel, 1863— 1920. Dorroiegenb 

1772 — 1801. Roröifcb'Oftbaltifcb. norbifd?? (Pbot. ®e|„ Berlin.) 
(Pbot. ®ef.r Berlin.) 

verlieht. 16s wird fein Zufall fein, baß folch ein „Hihilismus“ fich 
im deutfehen (öeiftcsleben — in 33eimifchung 311 nordifchem EDefen, 
welches bei ihm vorherrfebt — am ftärfften durch den norbifch*ofts 
baltifchen Schopenhauer ausgefprodjen b^t, ficb aber auch in des itor* 
difchsoftbaltifchen Houalis1 „Hymnen an die Hacht“ in großartiger 
VPeife ausfpricht. 2lud> bei dem „Peffimiften“ Eduard v. <^artmann 
möchte man leiblidxn und feelifchen oftbaltifchen Einfdilag vermuten. 
Schopenhauers Hcigung 311 Erniedrigung der $rau ^ciejt ebenfalls 
ein deutliches Utitwirfen unnordtfehen EPefens in ihm an. 

IDainit foll nicht gefagt fein, foldx „peffimiftifchen“ Büge und 
diefe Einfchä^ung der Stau fänden fid> nur bei lUcnfchen, welche 
oftbaltifche Büge geigen. ?lnfd)auungen, die aus dem feelifchen VPefcn 
einer Kaffe ftammen, find fehl* wohl bis 311 einem gewiffen (örad 
von Utenfcben einer andere n Kaffe übernehmbar. Eine Unters 
fuchung wie die vorliegende muß fid) daher 3iuneift an eine 33es 
trachtung derjenigen fdiöpferifchen Utenfchen halten, deren EPerfc 
ein notwendiger ?lusdrud eigenen feeltfdxn Gebens find. 3e 
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geringer öte fd)öpfertfcbe Begabung, befto größer öie Htögliditciten 
uneigenen ^luebrucfs unö her Übernahme fremben (öetftes. 

jn ber „Weite“, wie bie oftbaltifcbe 0eele ftc erfahrt, ift ein 
Bcbwetfen ber Beele möglich, bie fid) „mit 3nbrünften aller 2lrt 
$wifcben (öott unb Hier beruntfcblägt“, um es mit ben Worten 
eines beutfeben IDicbtcrs, iDebmels, 311 fagen, in beffen liefen 
ficb Horbtfcbes unb 0fts 
baltifdxs betämpft bas 
ben!). §ur oftbaltifdxs 
Wefett ift auch in ber 
lUmft jenes (0. 25 ers 
mahnte) Wühlen im feelis 

fd>en Bereiche fenn$eicbs 
nenb, wie es ja eben iDebs 
mel and) jeigen fann. IDie 
oftbaltifcbe „Sormlofigs 
feit“, bebingt burd) bas 
unruhig* unzufriedene Unts 
berfdnv>eifen unb 2lbs 
fdnoeifen ber oftbaltifcben 
0eele, bebingt burd) bie 
£ntfd)lußunfäbigfeit ber 
oftbalttfcben Beele, wirft 
bod) immer wteber wie 
eine nerfuebte (öeftaltung 
bes (öeftaltlofen ober0icbs 
auflöfenben. IDas zeigt am beften wohl ber ruffifebe Koman unb 
ruffifebe üonfunft. IDtefe nerfuebte (öeftaltung bes Bicbauflöfenben ift 
„0cbmer$ unb (ölanz zugleich“ (lUeift) ber oftbalttfcben 0eele2). £& 
gibt eine befonberc polnifcbe Webmutss unb BebnfudXsftimmung, 
beten Bezeichnung zäl wohl unüberfet^bar ift, ba bie beutfebe Bpracbe 
eben notbifd? unb niebt oftbaltifdxnoröifd) geprägt ift3). £s $eigt 

J) üctbltdi ift bei tDcbmcl ein oftbaltifcbcr >£infdilag niebt befrimmt 311 cts 
fermen. 

2) 21 ueb bet 6em Eursgewacbfenen 2\id>ar6 Wagner, 6er einen nor6ifd)s 

binarifeben Itopf jeigt, mochte ich einen ifrtitfcblag oftbalttfcben Wefens annebmen. 

0eine 21 uf nab nie Schopenhauers formte mclleicbt febott öarauf bintsetfen. 

3) iDicfer oftbaltifdrcn Wehmut tbnnte man 6as btnarifebe „^cimxvcb" 

gcgcnüberfteUcn, ein 6cutfdics Wort binarifeber Prägung, 6as fid) erft im Des 

flbb. 50. Berlin. Gbuarö non tjartmann 1842 — 1906. 
flnfcfjeinenb noröifcf?=oftbaItifcf?. 

<ß ü n t b c r, Jtaffc unb Stil. 0 



ficb in ber Cfiefcbtdite ber ofteuropäifcben, ftarf oftbaltifd) burdnnifcbten 
ober iwrwiegenb oftbaltifd>en Dölfer immer wicber, ba$ im llunft; 
fd>affcrt wie im 0taatsleben Oleftaltung „$orm“ immer wieber uon 
außen cingefübrt unb immer wicbcr i>on innen abgewiefen wirb. iDiefe 
Swiefpälttge £age fdxeint bas ^dndfal ber norwiegenb oftbaltifcben 

Aus der „Jugend“ 

flbb. 51. ©sfar 3tmntfcf)er, 1870—1915. Bittmis. 

Vielter 311 fein, »ie werben r>on allerbanb 5cittmgsfcbrcibmi unb 
„lUilturmorpbologen“ gerne als bic X^ölter bezeichnet, w>eld)e eine 
„rcligiöfe Erneuerung Europas“ begrünben werben '). iDie oftbaltifdje 

ginn i'Cö 10. lalnbunbertö, uni» 5war damals immer als „0dnvci3cr Heimweh" 
verbreitete. IDer binarifeben Kaffe ift ja eine ausgeprägte «^eimatliebc eichen 11116 — 

wie bie nach Kmcrifa auegewanberten üiroler 3eige»t — eine ftarfe Knbängliebfeit 
an bie Heimat, hingegen loft fieb bei norbifeben Kuawanberern, wie viele beutfdie 

unb ftanbinavifebe Kuswanbcrer zeigen, bie V>erlnmbcnbeit jur Heimat halb. VDo 
fic ihre Willcnetraft betätigen tann, fühlt bie norbifdie Kaffe Heimat — ihre (firoije 

unb wegen ber Dermifcbung, ber fie in ber weiten lerftremmg auagefegt ift — ihre 
groftte CSicfabr. 

x) 0olcben ttteinungen ift 3war ausgefproeben feinblidi unb unfadilidi, aud> in 
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0cclc wirb immct* nach trgenbctner „i£rlöfung“ ringen unb unter ,,’£r* 
löfung“ 3 um et ft ein „TUlcawergeffcn“ mrfteben, ein 2iuf löfen aller 
(Öcftaltung unb ?lufbcben jebes £ntfcbluffes. $ür bic V>ölfcr mit 
ftärferem norbifebem >£tnfd)lag ift aber ber „i£rlöfungögcbanfe“ nid)t 
arteigen unb tann habet* aud) nicht beftimmenb in ihrer (ölaubenas 
geftaltung wirten ’)• 

?lucb in ber Beimifdnmg 311m fcclifdKit VDefen anberer Kaffen 
3cigt fid? noeb eine i£mwirfung ber jielloa febweifenben oftbaltifcben 

Aus der „Jugend“ 

flbb. 52. Bibus (geb. 1868). tTCärjenbirfen. 

Seele, fo 3. 23. in einem gewiffen 3mg ber llnnurflid)fcit, bic bei 
bem Htaler 2>wintfd)er in ber $arbc, aber aueb nod) im fcelifcbcn 
2luabrucf ber (f5efid)ter ber r>on ibnt iDargcftclltcn liegt, ober in einem 
gewiffen 3mg 3teIlofen 0ebncna unb fdnv>cifcnbcr Dergeiftigung, wie 
ibn $tbua in manchen feiner XX>erte 3cigtL>). 3Dcr finnifebe vitaler 
(ftallemHallcla, ber als 23cgrünber einer ccbt finntfeben 2hmft gefeiert 

fincr vorberafiatifeb anmutenben Bpracbgeftaltung, aber bod) febr crfrifdxnb ent* 

gegengetreten @ir (ftalabab, 3biotcnfübrer burd? bic ruffifd^c Literatur, 1926, 
ein 23ud), baa unbewußt eben bie oftbalttfcbe 5eele verfolgt. 

') i£aß ber „i£rl6fungagcbanfe" bei Wagner fo beruortritt, mag ebenfalls auf 
oftbaltifcben £infcblag btnweifen. 

2) >£a ift vtelleidx Eein 3ufall, baß tSibua feinen (öeftaltcn fo oft ein mebr oft* 
baltifcbea fablea 2Monb verleibt ftatt bea (öolbblonba bei* norbifeben 2\affc, ber feine 
(ftcftalten fonft 3ugebören. 
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wirb, bietet ein weiteres Beispiel einer iUmft mit oftbaltifcbem fecli; 
febem i£infd)lag, wie auch feine XDerte eine gewiffc Perwanbtfcbaft 
mit beiten {fibus1 geigen. 3d^ möchte in ber Hunfi bes Horwegers 
>£buarb fcttuncb unb im fog. 3ugenbftil ein Htitwirfen ber oftbalti; 
fcbeit 0eele vermuten. 

IDer leiblidt norwtegenb oftbaltifdn (Eonfetjer <3umperbind ^cigt 
in feiner cEonhinft faum oftbaltifcbe 3üge. JDer leiblich unb feelifdt 
norwiegenb oftbaltifcbe Haube (j$ob—$9) nöbert fidt 311 febr bem 
IPefen bes üagesfdmftftellers, ber v>on allen »eiten {form über; 
nimmt, um ein Beifpiel für eine llnterfudmng wie bie uorliegenbc 
barjuftellen. hingegen bietet ber »orwiegenb oftbaltifcbe IDanziger 
Paul 0cbeerbart (i$b5—JQIQ) in feinen Büchern ein Beifpiel ber 
fcbweifenbeit Unwirflicbfett, beten bie oftbaltifdx 0eele fähig ift ’). 
Bet 0d)eerbart regt fidt ber IDraitg zum ziellofen «Schweifen im „Äos; 
mifeben“, um es mit einem beute beliebten »dtlagwort (oftbaltifdter 
0eele?) 311 bezeidmen. >£s ift eine oftbaltifcbe Überzeugung, was eine 
ber 0<beerbartfcben (fteftalten einmal ausfpridtt: „(fterabe bas Per; 
wirrenbe erzeugt bodt beit Ö5ipfel aller Hebensluft. (öcrabe bort, wo 
wir nicht mehr folgen fönnen, fängt ber große Kaufdt an. 
)Der eigentlidtc (öeituß beginnt erft ba, wo bie iUarbeit aufbört.“ 
— 0cbeerbart ift i>on ber Hiteraturforfdnmg als ein unmittelbarer 
Porläufer bes Cppreffionismus aufgefaßt worben. 3m tjEjrprcffioniö; 
mus regt fidt ja bauptfäcblicb bie ttorberafiatifebe unb bie oftbaltifcbe 
Seele. 

*) 3u einem 6er ^cbccrlnutfcben P5c6id)tc bat eben (Sallemltallela ein 33il6 
qezetebnet. 
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iTmunfdx l\imftgc|taltunt$. 

\X%nn es and) fd>wer fallen wirb, rein binarifche Äunftgeftals 

tung am Beifptele bekannterer lUmftu>erke 311 feigen, fo fällt es nicht 

fo fchwer, bie binarifche 2lbwanblung Don „Sorm“, gleid)fam ben 

binarifchen Einfchlag eines lUmftwerks, 311 fenn3eidmen. \T>o bis 

nartfehes Blut erkenntlid) mitgewirkt bat, ba erhält bic (fteftaltung in 

ihren böd)ften Beifpielen etwas SchnnmgDolles, ?luslabenbcs, <?>od)s 

fliegenbes, bas (auf ben bafür Empfänglichen) oft binreißenb wirkt. 

iDie Tiusbruckswetfe kann fid) 311m t)erkünberifchen („Prophetifchcn“) 

fteigern. IDie itorbifd)sbinarifd)en piaton, Schiller, Wagner unb 

Hie^fdn finb Beifpicle bafür aus ber Ö5efd)id)te bes bcllenifdnn ober 

beutfd)en (fteiftcslcbcns, für bas italienifche Cftcifteslcbcn etwa ber 

ftark t>or\v>iegenb btnarifche, hoch blauäugige Sauonarola ober aud) 

ber norbifd)sbinarifche Perbt. V>ielleid)t hatte Paganinis „binreißens 

bes“ (ftctgcnfpicl ben Stil, ber anfeheinenb burch bas Bufammens 

wirken norbifcher unb binartfeher Erbanlagen bebingt ift. Horbifd)s 

btnarifche Xttmftler wie Schiller ober Hie^fche geigen öfters burch eine 
gewiffe „überfliegenbe“ Sprache an, baß ihnen nicht all ber XT>irklid)s 

keitsfinn 3Ugekommen ift, beffen bie norbifche Kaffe fähig ift. Sie 3eigen 

beibc aud) weniger Burückhaltung, bafür mehr Schwung unb Tluss 

laben ber Sprache als rein norbifche lüinftler. iDas bexcidmenb nors 

bifdn 3lbftanbhalten non kUenfd) 311 Ittenfch, bie norbifche Eintels 

tümlichkeit, wirb t>on Hiet^fdie 311m „Pathos ber IDiftanä“ ans 

gefd)wellt ober aufgebaufcht. Ein „patbetifdnr“ 2lusbruck für bie 
feclifche Haltung ber (unpathetifchen) norbifchen Kaffe ift bamit ges 

prägt worben. 

„Pathetifd?“ hat man aud) ben Barockftil Don jeher genannt. 
Ein Mitwirken binarifchen VDefetts lenkt norbifchen Stil in ber 
gleichen Kid)tung ab, \v>ie ber Barock von ber Kenaiffance abges 
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midien i|t. 3mmer brängt bie binarifcbe ®eele 311 r ‘HbroanMung 

übernommener „Form“ ine (fiefdnnellte, Baufebige, 311m großen 

Faltenwurf, 3um „35arocf“. IDer binarifdien ®cele ift eine Heigung 

ium „^Temperamentvollen“ eigen, meldie fid> in ber Run ft als eine 

neigung 311m i£inbringlicben unb ®ct>lagenben, 311m Dernünbertfcben 

Hausenstein, Geist des Barocks, Verlag Piper & Co. 

flbb. 53. Barocf.^ (Ingel aus ber Seiligen=©eilVKircf)e in tHüncfjen. 

unb 311111 „VPoinenfcbieberifeben“ äußert, meldic fid) and) als eine 

neigung 3m4 Häufung ber Runftmittel, 3m4 Nufbaufdnmg bes ®tils 

ernennen läßt: fo int VDertc bes norbifcb*binarifcben (norbifeb^binas 
rifcbsoftbaltifcben}) Ricbarb VDagner 1111b in feinem (barorfen) (#c; 

bannen eines (Befamtnunftmerns. lang beb 11 fpriebt in feinem „Reim 

branbt als £t43ieber“ (j. 2(ufl. 1 s90) non bem „boebfliegenben, aber 
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etwas wolfenfcbiebcrtfcben (j5eift 6er 0dnv>aben“ 11116 bezeichnet 6amit 
als norbifcb empfinbenber fcttenfcb — eben bas feelifcbe X'Defen einer 

norbifdxbinarifcben fcttifcbung, bie ja gerabc in 0cbwabcn befonbers 
häufig ift unb in Ö5eftalten wie 0>d)illcr unb </>ecjel beri>orgetrcten ift. 
IDiefes „X'Doltenfdncbertfcbe“ verlangt wohl ben 0til bes Dertünbers, 
wenn es einem iibcrragenben (öejXalter eigen ift1). 

dnf ber <^öbe befebeibenerer lUinftgeftaltung, uolfstümlicber 
Äunft ober ^eimatfunfr, erfebeint bie binarifebe 2lbwanblung ber 

flbb. 54. Rieberöfterreicb. Robert f)amer= 
ling, 1830—1889. norbt[cf}=binarifcb. 

flbb. 55. Caibacf) (Krain). flnaftafius ©rün 
(flnton ©raf Auersperg), 1806 — 1876. 

Ror6ifcb*ömari|cb. (Pbot. ©ei., Berlin.) 

Sorm als eine ?lbwanblung ins iDerbe, Sleifd)ig;(8efd)wellte, ins 
»aftige, ja ins llngefcbladne — immer 3ugletcb in ber Kicbtung auf 
eine an barode Äunft erinnernbe (fteftaltung. 2tuf beutfdxin Boben 
finb bie Beispiele zumeift in ber bayerifebsöfterreiebifeben ^eimathmft 
311 fueben — bod) wenig ober niebt bei ben porwiegenb norbifdxn 
ober norbifd);binatifcben 2lnaftafius (ftrün, Kaimunb, iDeinbarbftein, 
/•)amerling, V>ogl, Anzengruber, Defregger, 0tieler, (öangbofer2), bei 

') Ulan vrnrb anncbincn bürfen, baß ber norbifcb*binarifcbe (Grillparzer 311 

ftarfc i£inbrüefe bureb bie „flaffifcbe", b. b. bellenifdtsnorbifdn lUmftriditung er* 
fahren batte, als baß bei ihm bie llbwanblung ins „23arotfe" batte erfduinen 

fbnnen. (Dber berrfdite in (bem „fdnzotbymen") (Grillparzer bas Horbifdie r>or 

bi» 311t* völligen IXberrfdiung bes IDinarifcben ? 'rieine beiben erften Biibnenxverfe 

3eigen wobl eine Heigung zur binarifeben llbwanblung ber $ornt, faum noch bie 
folgenben. 

2) IDaß eben bie bebeutenberen Hamen unter ben bavrifeb^fterreiebifdien Äiinfb 
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betten IDinarifchee mehr in ben gewählten Stoffen liegt als in ber 
Cfleftaltung. IDie Beispiele finb mehr auf 6er />öbc ber Kalenber; 
gefdiicbten uni» heimatlichen £rzäblungen ber Leitungen unb ^cits 
febriften $u fuchen. 

iDa zeigt fid) bann, baß ber binarifchen Kaffe bas Wort piel 
näher liegt als ber norbifeben, baß für fie bas Kusfpreeben ber SDinge, 
ja bas breitsmalenbe Schilbern ber IDinge bejcichnenb ift, wälnenb ber 
norbifchen Kaffe ein Sinn für bas Unausgefprochene eignet. Wie 
oft in beit jslünbergefdndnen zeigt fid) jene norbifebe Selbfljucht ber 
£mpfinbung, baß ein ittenfeh ein (ftefpräd) mit einer fchetnbar facb; 
lidien wortkargen Wenbung abbricht, tpäbrenb gerabe biefe Wenbung 
burd) ihre knappe, oft barte Schlagkraft perrät, baß beibe llnterrebner 
fid) ber beißen Kälte, mit ber fie ficb ins Kuge feben, unb ber fdimeren 
(ftefd)ide bewußt finb, bic gerabe einer foldien Selbftzucbt ber >£mp; 
finbuitg folgen können. Knbers ber binarifche Htenfd) in ber Erregung. 
IDer binarifchen Erregung ift bas Wort piel näher; Hiebe unb <^aß 
äußern fid) beim binarifchen Hienfdien befonbers iportfdiöpferifd». 
iDas zeigt fid) im fpracblidxn Stil. Schon bic Htunbarten bes beutfdien 
Süboftens finb reid) an pielen baufdiig malenben Kebewenbungen, an 
Kraftwörtern, bereu „Stil“ an bas Kuslaben bes Barods erinnert. 

Sür benjenigen, bem folcbe Bezeichnungen zugänglich finb, kann 
man fagen: bie bajtaparifdie ifhmbart (in Bayern unb (Öfterreich) 
bebingt febon eine Hinneigung zum Barocken. Sie ift bie barode 
fcltunbart bes IDeutfcben, bas barode iDeutfd) — unb jvpar nicht 
etwa allein unb por allem bureb bie berbmalerifdx, gleidtfam bau; 
fdiigc Kebewcife, bie in biefer Htunbart möglich ift (unb weldie ber 
mehr jeichnerifchen Kebeweife bes Hieberfächfifchen gegeniiberftebt), 
fonbern fchon burch bie Hautgebuitg felbft. Stielers, bes (norbifch* 
binarifchen Htunbartbicbters Sprache perhält fid) zur Sprache bes 
(norbifeben) nieberfäcbfifdien ITlunbartbichters Klaus ö5rotb etwa wie 
ber Barod zur (öotik. 

IDas Wortfdiöpferifdx ber binarifchen Seele zeigt fid) auf 
b öd) ft er Stufe in Keiditum unb Cölanz ber fpradilidien Wenbungen 
eines Schillers ober nietjfches — bem norbifchsbinarifchen „glänzen; 
ben“ Stil biefer beiben Sprachgeftalter ftebt ber gebänbigte, zu« 

lern ein folcbes Verwiegen 6er nor6ifcben 2\affe seinen vr>ic 6ie Genannten, ifttsieöer 

ein <-)inu>cif» auf 6ie Beöeutung 6er noröifebcn 2\affe für 6as (fteifteeleben aller 
6cutfcben Stämme. 



fammcngefafjtc norbifcbc Stil Julius £aefars, 6er 3slänbcrgefd)icbten, 
6er i£bba, <jebbcls unb Slauberts gegenüber. 2luf niebrigerer Stufe 
$eigt fid) bas Wortfeböpferifebe 6er binarifeben Seele in allerbanb 
Kraftwörtern 11116 Wortbäufungen: man erinnere fid) 6er wort; 
bäufenben $lüdx 6er fiiboftbeutfcben Stämme norwiegenb binarifeber 

Verlag E. A. Seemann, Leipzig 

flbb. 56. fjeiöe (fjolftein). Klaus ©rotf?, 1819—1899 ((5em.: Jjans ®16e). rioröifcf?. 

Kaffe. 3eigt nidit febon Heibbarb non Keuental mit feinen Wort; 
Häufungen un6 feiner 6erb#baufd)igen Sd)ilberung 6ie 6inarifdx 2lb; 
wanblung bes ittinnefangs, wäbrenb Walther non 6er X>ogelweibe 
6ic norbifebe (fleftaltung bes Htinnefangs $eigt? Heibbarbö ÜDicbtung 
weidn nom „gotifdxn“ Stil bes ittinnefangs in 6er JDtdjtung auf 
barocte (öeftaltung ab. IDer binarifdx IDrang 311 Wortbäufungen 
unb baufebiger Kebewcife mag 6ie Scbretbweife 603 norbtfcb?binari; 
feben Sifcbart bebingt haben. £r ift ein unerfd)öpflicber Wortbilbner. 
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iDocb fiitb ein großer Ceti feiner VDorttunftftürfe für norbifebes £mps 
finden ebenfo gefebmartswibrig wie viele 6er Wortprägungen unb 
VDortfpiele Hte^febes1). 

Zs di möchte annebmen, baß in bem $uerft non 0ebaftian Braut 
(1457—152|) nermerften (örobianismus, jener berben 0cbreibweife, 
bie fo gerne Kraftwörter gebrandete unb fide bis gegen bas jabrs 
bunbert bin verfolgen läßt — baß im (örobiantsmus bes Barods 
Zeitalters ficb befonbers viel non binarifeber Seele geäußert bat. 
’£in üubwig üboma (2lbb. 37) bat in unferen (Tagen gerne eine Tlrt 
grobianifeber Scbreibwetfe gepflegt. iDie binarifebe Frcube an berber 
(ftcftaltung, an finnlidesanfdeaulidecn, gleidefam fleifdeigsfdewellenben 
Wörtern unb Kcbcwenbungcn wirb ja immer mieber leidet zum 
(örobianismus werben. >j£ines ber beften Beifpiele binarifdeer Sprach* 
geftaltung fdeeint mir aber ber Stil jenes Ulrich Utcgerlc (1044—1709) 
aus iUeenbeinftetten b. Uteßfirde 311 fein, ber als ber Kanzclrcbncr 
2lbraleam a Santa Clara begannt ift. Schillers Kapuzmerprcbigt in 
„Wallenfteins £agcr“ ift ja eher eine fenn^eidenenbe \T>icbcrgabc als 
eine Übertreibung feines Stils, weshalb leier gar fein weiteres Bei* 
fpiel gegeben zu werben braucht. £0 erfdeeint bezeidenenb, baß folcbe 
Spradegeftaltung binarifdeer Seele fide im Zeitalter bes Barorts, bem 
ber binarifdeen Seele günftigften, am freieften regen tonnte, IDic finn* 
lidesanfdeaulidee Scbreibwetfe binarifdeer 2lrt, beten beutlide formenbe 
Körperlichkeit unb faftige Farbengebung fdeeint fide mir in unferer 
3>cit befonbers gut ausgefprodeen 311 haben in ber Erzählung bes 
(binartfdemorbifdecn) Hiündeener tltineralogen unb 0deriftftellers 
Franz non Kobell (j$03—j$$i) „iDie Ö5fdeidet nom Braitbners 
Kafper“. IDentt man fide 311 Erzählungen in binarifdeer Spracbge* 
ftaltung ben richtigen Budefdemnrt mit bezeidenenben Silbern, fo wirb 
man fide biefe ftets in einem an ben Barorf erinnernben 0til norftcllen. 

3de möchte bie X>ermutung wagen, ber Barort fei feinem Urs 
fprung nach eine binarifebe Erfdeeinung-), fei bie norbifde*binarifdee 

J) ift ja be$eid)ncnb, baß „Jllfo fprach 5‘Uatbtiftra" in fdewebifeber llbcr* 
fctpmg vieles non ber biefeni XPerfe trot$ allem anbaftenben Peinlicbfeit verliert: 
bie in ber Sadx fo oft nidet begrünbeten tPortfpiele mit 2<eimworten (Speichel* 
leefer: Scbmetcbclbärfcr u. a.) taffen fide nidet überfein. tPabrfcbeinlicb gilt bas 
auch für l'lberfetjungcn in anberc SpradKtt. 3d) tennc nur eine fcbwebifdje llber* 
fcQung. 

2) Sollte fdeon Michelangelo, „ber Pater bes Barods", einen binarifdeen 
£infcblag gehabt haben? £r war einer ber wenigen iDimfclbaarigen unb Braun* 
äugigen unter ben großen italienifdeen lU'niftlern. 
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Hbwanblung fowobl bcr italienifcb=norbifd)en Kertaiffance wie bcr 
gcrmanifcbsnorbifcben töotit. JDcm Baroct ift bas traftx>ollc, faftige, 
binarifebe „^Temperament“ (nicht ba? gcfcbmcibige, wcfhfcbe „üctnpcs 
rament“), bie itebcnsluft bcr binarifcben ^cclc eigen, ift bie luft bcr 
binarifcben '■rSeclc an rcid) entfalteten 0cbaufpielen eigen, \v>te beten 
8’teube am lauten Sprechen, herber Ö5efunbbeit unb gefunber gefddcdHs 
Heber Kraft. IDer Baroct ift fraftnollsfinnlid), wie ber binarifebe 
tttenfcb, unb weber bcr Baroct noeb bie binarifebe srieele geigen bie 

flbb. 57. Sloren3. inicfyelartgelo Buonarroti, 
1475 — 1564. Ünfcfyeincnö 6irtarifcf?=noröifcfy. 

Ha|e öurcf? einen Sd?lag oeritiimmelt. 

flbb. 58. ttormanbie. Hicolas Pouffin, 
1594—1665. Dortoiegenö noröifcf?. 

3urüctbaltung gcfcblccbtlid)er ^innliddcit, wie fie ber „tlaffifcbcn“ 
Kun ft unb ber norbifeben ^cclc eigen finb. 

XV>o „tlaffifcbc“ lUinft überzeugen möchte, v>crfud)t ber Baroct zu 
Überreben bureb Plö^licbfeit, Spannung, tlbcrrafcbung, bureb ein Hufs 
raufeben in allen formen (rgl. Hbb. 53). jn ber „tlaffifcbcn“ 2ümft bie 
feftc Kube bcr norbifeben ^eelc, bie auf >£ntfcbcibung bcr ’£mpfinbuns 
gen brängt. 3m Baroct bie binarifebe Sreubc an Erregung, an £nts 
fcffelimg ber £mpfinbungen, ja am unentfebiebenen IDurcbcinanber 
ber Cmpfinbungen (»gl. z- B. Hbb. 63 gegen Hbb. bz ober Hbb. 60 
gegen Hbb. 3 unb 4). 

IDer Baroct ift „bionyfifcb“ wie bie binarifebe ^eele. IDer „3obler“ 
ift etwa? IDionyfifdK? unb ift bezeiebnenb für bie beutfeben 0tämme 
Dorwtcgcnb binarifeber Kaffe, t-ricinc tontünftlcrifcbe „Üinic“ ift bas 
roct. Kann man fid> IDionyfo? al? binarifebsnorbifeb ober notbers 
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afiatifcbmorbifcb porftellen, fo.llpollon nur als norbifd). IDic tonfünfts 
lerifdx Begabung ber btnarifdxn Kaffe ift bei* Kaffenforfdnmg aufs 
gefallen n*>ie bie ^äufigfeit norbifdxbinarifdnr $üge bei großen (Tons 
feiern, unb befonbera in bei* üonfunft bat ein HicQfcbe baa „IDio* 
nyfifebe“ feben wollen, jn ibr fühlt fid) bie binarifdx 0eele bes 
fonbera wohl, unb in bei* Barod$eit befonbera ift bie große abenbs 
länbifdx üonfunft berporgebroeben !). 0obalb bei einem Äiinftler wie 
bei po uff in, bem ror\t>iegenb norbifeben $ran$ofen, baa „üempes 

Berlin Kaiser-Friedrich-Museum 

flbb. 59. Hicolas Pouffin, 1594—1665. £anö(cf}aft mit bem flpojtel Illattljäus. 

rament“ gebänbigt, bie norbifebe Heigung 311 IHäßigung, dbftanb, 
^unidbaltung ftarf genug wirb, entftebt mitten in bei* Barodjeit 
eine funftgefdndnlidx „Kuanabmc“, eine „tlaffifdxr“ wirt'enbc lUmft. 

Horbifcbe ^urüdbaltung unb Küble haben pielen Werfen bea 
bollänbifcbcn Baroda, por allem ben Üanbfdiaften, ben 0eeftüden unb 
ben gemalten 3nncnräumen etwaa perlieben, was pom Barod cinea 
Kubena, auch nod) einea Kuyabael bet* ala eine gewiffe Dämpfung 
erfdnint, weldx bei* läuternben Beruhigung bea in norbifeber Kicbtung 

J) 3n ber 23aroet$eit bat fid) auch aus anberen formen bie Sonn ber (Geige 
(violina) gebilbet, unb 3war mitten im C<5cbiet »orwiegenb binarifeber Kaffe, in 
Horbitalun unb (Tirol, wo aud) bie großen (Geigenbauer berftammen. IDic (Geige 

mochte man ab bie bc^eidtncnbfte norbifd)=binarifcbc 0d)6pfung auf bem (Gebiet 

ber tonfimftlcrifdicn 3nftrumentc bcscidmcn. 0ic $cigt bae aud) in ber Bereinigung 

eines (mebr) baroeten Scibcs unb einer (mebr) gotifdien 0cclc. 
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geftaltcnben Pouffin burchaus entfpridtt. >£ö C|tbt in ber bollänbtfdKti 
lUmft, fo auch beim mittleren unb älteren Kembranbt, cjcnucij lUinfb 
werte, welche formengefchtchtlich bem XVtrod $u$uwetfen finb, welche 
aber eben baburd) nicht be$eidmenbfter23arod finb, weil in ihnen ?lns 
regungen her binarifeben 0eele gan3 $urüdgebrängt finb. ^tatt 
lauten Sprechens ber >£mpfinbtmg bae (@.55 u. $$) erwähnte Unauss 

Graphische Sammlung München 

flbb. 60. p. P. Rubens, 1577—1640. COeg naef? ®olgatf?a. Stidj oon P. Pontius. 

gefprochene ber norbtfehen Seele. iDie barode Steigerung aufs böcbfte, 
fo im 2luöbrmf ber lanbfehaft, im Tluslaben ber (öebärben, in ber 
Aufregung ber <>mblimg, $cigt fich befonbers in ber bollänbifcben 
Sees unb £anbfchaftömalerei gan$ bem norbtfdnn Sernenbrang bienfts 
bar gentadtt $ur (öeftaltung ber i£nblofigteit bes Raumes. VDiemel 
Aufregung in beit Auftritten, weldte 6ie außerbollänbtfdte X^arods 
malereigeftaltet! VPieniel ^urüdbaltenbe Ütihlc, zugleich läuternbePcr* 
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einförmig bie jum leifen 0pürbarit>erbcn he? (für hie tioröifcbe 0ecle) 
Unauöfprcd)lid)cn hingegen in her IDarftellung menfchlicbcr Gegeben? 
beiten, wie fie ein üeil her bollänhifcben lüinfr her Baroct$eit ges 
ftaltet! <Sier ift her Barocf fo itorhifcb als möglich erfaßt worben. 

Horhifcbc 0>elbft3uct)t her Cmpfinbung unh norbifche Derbheit 
unh 0trengc haben heit 0<bwuitg he? Barocf? $u einem her größten 

Phot. Osthaus-Archiv 

flbb. 61. ©eorg Bäbr, 1666— 1738. $rauentird?e in Dresden. 

Werte heutfdier Baufunft gebänhigt: jur Srauentircbe in IDreebcn, 
hem Werte (George Bahre. Wirft hie IDreshener Srauenfircbe he?s 
halb fo befonber? „beutfeb“ — unh befonber? innerhalb he? Baroct? 
auf heutfdicm Bohen —, weil fid) hier in her (norbifebsbinarifeben) 
lUmft he? Baroct? befonher? viel poii norbifeber 0eele perwirf liebt 
hat? tHan braudit in IDreehen nur hie fur$e 0trede non her grauem 
firebe bi? jur 0cbloßfircbe 311 gehen, um poii einem ftarf norhifch 
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burcbwirftcn Bauwerfe zu einem Bauwert’ 311 tommen, in bem xwn 
norbtfeber Seele nicht mehr xnel fpütbar tft. (Berabc bie „innere 
Wabrbaftigfctt“ ber Srauentircbe, welche Wo er mantt') bernorbebt, 
ift bebingt bureb jenen norbifeben Bug bet* Sacblicbteit, welchen ber 
binarifebe iücnfd) als „nüdHcrnbcit“ empfinbet. 

IDer Baroct wirft tcincsvxxgs „nüchtern“ ober and) nur „fachlich“. 
Wo norbifebe Kunft überzeugen will, möchte ber Baroct Überreben — 
unb wirb and) nicht nur mit einzelnen Werten, fonbern als (Banzes, 
als Kunftricbtung überhaupt, umfomebr Überreben tonnen, je minber 
notbifebe Betrachter er finbet. Bu feiner Überrcbung bient bem Baroct 
ber Keidnum feiner Tlusbrudsmittel. iDer Baroct war beftrebt, bie 
Tlusbrucfs m i 11 e l zu häufen, zu fteigern, uiclgcftaltig abzuxvanbeln, 
xxne and) bie beutfeben Htimbartcn ber txorxpicgenb binartfeben (Bes 
biete eine befonbere Sreubc an ber Häufung unb Steigerung ber fpracb* 
lieben Tlusbrucfsmittel zeigen. £>er Übergang x>on einer „flafftfcben“ 
iümft zur Kunft bcs Barocfs, jener fimftgcfdndnlidn Übergang bcs 
it>. 3abrbunbcrts, welchen (ber norbifcb*btnarifcbe) Wölffltn in 
feinen „Kunftgefcbtcbtlicben (Brtmbbcgriffcn“ fo tlar (unb mit einer 
leifen Hinneigung zum Baroct) gefebilbert bat, läßt fict> bei raffen* 
funbltdxr Betrachtung unmittelbar begreifen burdx ein £inftrömen 
binartfeben Wcfctts in eine bisher auf bas norbifebe gerichtete 
lUmft. 

£s ift tlar, baß lUmftrtdnungen innerhalb eines gexviffen Ilm* 
treifcs unb bis zu einem gewiffen (Brabc über (Bcbictc xxrfdncbcncr 
Kaffen unb Kaffemifdnmgen binausgreifen tonnen, wenn irgenbein 
raffifeber £tnfcblag bem (Befamtumfreis gemeinfam ift — xx->ie z- B. 
bem ganzen Tlbcnblanb unb früher noch mehr als beute ber norbifebe 
£infcblag. Tiber innerhalb bes Umtretfes xnirb biefer Stil freubiget* 
in biefem, tübler in jenem (Bebtet aufgenommen, hier mehr nach biefer, 
bort mehr nach jener Seite bin entfaltet. £s ift tlar, baß es cbenfo 
eine norbifebe Sonbergeftaltung faft jebes abenblänbifcben Stiles geben 
muß wie eine xxxftifdxc. iDic Ranziger fttarienfirebe Z- 23- $eigt in 
ihrem jnnern Baugebilbe aller Stile xxott ber (Botit bis ins Kototo: 
fie fdxltcßen einanber nicht aus, wirten fogar aufeinanber abgeftimmt, 
weil fie — wie mich ein in ber Kirche fübrenber Kunftxxnffenfcbaftcr 
unb Künftler ertemten gelehrt bat — im wefentlicben immer xxneber 
Tlusbtüde norbifeber Seele ftnb. So gibt cs Straßcnbilber, xxxlcbe 

5) Wo er mann, Don 6cutfcbcr lUmft, JQ25. 
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ein Bufammcnjtimmen pcrfchiebencr älterer Btile jeigen. Bo fann 
es fogar portommen, 6aß „ftilretnigenbe“ Bemühungen, pon Cftes 
leinten angeregt, 311m großen Schaben eines Baumerts ausfallcn, 
bas jmei ober mehrere Btile in ficb pereint hat. IDas 5ufamnieos 
ftimmen perfebtebener Btile in einem Btraßenbilb ober an einem 
Baumert ober lUmftmert ift mehr ein 2lusnahmefall; aber es gibt 

Phot. Bruckmann 

flbb. 62. Benebetto ba IRajano, 1447—-1497. Bilbnis bes Pietro ITTelini. 
(Kunft norbi|d?er Richtung, tuelche überjeugen tniü.) 

befonbers gegliidte Husnahmefälle foldier ?lrt. IDas Bebalbusgrab 
pon Peter Pifdnr unb feinen Bohnen (Bcbalbustircbe, Hürnberg) 
$eigt romantifche, gotifche unb Kenatffaneeformen $u einer Einheit 
perbunben (pgl. ?lbb. 64). 

Binb lUmftftile in einem gemiffen Umtreis über Kaffen ober 
beffer: Kaffenmifdnmgsgren^en hinmeg übernehmbar, fo laffen fie 
bod) biefc Kaffenfecle mehr 311 Wort tommen als jene, haften bort 
länger als hier, merben bort beffer perftanben als hier. 5Der Utais 
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länger IDom tft d5ottf, unb (ftotif ift an norbifebes Empfinben 
bunöcn (bas im mittelalterlichen (Pberitalien mit ben Erbanlagen 
ber gangobarben viel ftärfer verbreitet war als beute). Tiber er ift 
boeb eine 21 rt balbverftanbener ö5otif. Ittan wirb annebmen tonnen, 
baf; bie weftifebe *?eele norbifebe formen in ber KidHung auf etwas 
abgclcnft bat, bas norbifebem Empfinben als „bohle $orm“ erfebeint. 

Phot. Alinari 

flbb. 63. Corenjo Betnini, 1598— 1680. Korbinal Borghefe. (KurtTt norbifch * öinarifdjer 
Richtung, toelrf?e übetreöen toill.) 

IDeutfd)e Baumeifter batten ben Bau begonnen; ihre Pläne würben 
aber von italicnifeben Baumeiftern abgeänbert in ber (niebtsgotifeben) 
Xicbtung auf bas Wagrecbte unb ber (nid?t=norbifcben) Kicbtung auf 
eine Überlabung mit Zierat. ^o ift aus bem Ittailänber IDom ein 
norbifd)s\t>eftifcb empfunbencs Bauwerf geworben, 311 vergleichen ber 
norbifcb*weftifcben 0falbenfunft. Einzelne gotifdK Bauten Spaniens 
geigen Einseitige, bie febon mehr als eine Tlbwanblung in ber Kid}; 
tung auf bie feelifcbe W>clt orientalifdier Kaffe erfebeint, beim als eine 

97 Ö5 ii n 16 e r, Raffe uni> **10. i. 21. 



in ber Kidming auf bie feelifdn Welt wcftifcfjer Kaffe (t>gl. 2lbb. 20). 
einzelne gotifebe Bauten Portugals (wo bas norbifd?e Blut ber 
Sweben fid^ äußerte1), geigen febon eine 2lbwan6lung norbifeber 

Aufii. Osthaus-Archiv 

flbb. 64. Peter Difdjer, um 1455— 1529. Sebalbusgtcb 1508 — 1512 (Sebalbusfirdie, Hürnberg). 

Sorm, bie man als Ttbwanblung ins „2lfritanifct)c“ bezeichnen möchte. 
<^at fid) ber beutlid^ fid)tbare itegerifdic £infd)lag bes portugiefifeben 

t>oltes fd^on bamals geäußert) — 

i) Dgl. <-) a u p t, iDit ältefte Kunft, inebefonöcrc Oie 23«ufunft 0er (ftermanen, UU3. 



IDas Umficbgretfen bes Barocts über bte (Gebiete ftärterer bma* 
rifdter JDurcbmifdmng hinaus tonnte alfo ber X>ermutung nidtt ent* 
gegenfteben, ber Barocf fei wefentltcb eine norbifdtsbinarifdx Hx* 

Meinung. Horbifdxs war ja genug im Barod, um ilm and) oen 
(Gebieten nerftänblicb $u machen, xxxldte teilten binarifdxn i£infd)lag 
mehr haben ober $ur Barod^ett batten, unb wie norbifdt ber Baroct 

flbb. 65. Der Dom 311 ITtailanö. Begonnen 1386 oon ITteifter fjeinricfy non ©münö. 

ergriffen werben tonnte, $eigt bie tDresbener FrauenÜtrctx (r>gl. 
0. 94). 21ber ift nidtt ber Barodftil befonbere reich entfaltet 
worben auf einem (ßebiet etxv>a non Kom bis Ulittelbeutfcblanb, 
alfo eben ba, wo bie binarifebe Kaffe entxxxber norwiegt 
ober ftart nertreten ift? llnb ^eidutet fid? nidxt bie 0dnv>eis, 
0übbeutfcblanb, Öfterreidx unb Bobinen — alfo ein ftart binas 
rtfeh burcbmifdtteö, auf bayenfdxöfterreicbifdxm Boben fogar xxor* 
xx*>iegenb binartfebes (Gebiet — burdt eine befottbere „Kraft ber 
plaftifeben Formgebung“ aus?: „21 u9 ber lebhaften Variation ber 
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Motive, aus bcm Rhythmus bc\v>egtcr Kontrahierung, aus bei* 
IDurd)fctzung bes Bautörpcrs mit plaftifd) ftarfen 2lfzentcn (poly; 
gonale unb runbe £dbauten unb £rfer) erficht man, wieviel leb? 
haftet* hier bas Blut pulft, bie Phantafic fchafft“1). — £s ift bas 
binarifchc Blut, bas hier pulft unb norbifebe, gelcgcntlid) and) wc? 
ftifebe formen in bei* Kid)tung auf baroefartige (Bcftaltung ab; 
wanbeit. 

0ft ift mir aufgcfallcn, wie ber Maler bes Baroefs ben ^ügen 
ber von ihnen IDargcftclltcn, and) wenn bei biefen gar fein binarifdm* 

a 
3m niannesalter 

Stirf? Don S. (Sole. 
flbb. 66 a u. b. Kurfürft Srieöricf} 

b 
3ugenöbiI6nis 

(Semälöe fyollänöifcfjer Schule 
tüilfjelm oon Branöenburg, ber (Brofje Kurfürft. 

t£infd)lag an.;unehmen ift, bod) etwas lDinartfct>es verleihen ober einen 
leichten binarifeben £infd)lag befonbers betonen — es gibt ein jugenb; 
bilb bes Ö5t*oßen Kurfürften (2lbb. Ob b), bas gewiß in bie Barocf; 
.zeit fällt, bod) eine norbifche 3urücfha(tung bes Barocf $cigt, wie fie 
im hollänbifdien Barocf häufig ift. (Dgl. oben »eite 92 unb 93.) Huf 
biefem Bilb erfd)cint ber (ftroßc Kurfürft burchaus norbifd), wohl 
norbifdm* als er bei geringem binarifd)em £infd)lag es war. Tluf 
einem fpäteren Bilb (21 bb. bba) hingegen, weld)es ben Barocfftil viel 
beffer bezeichnet, erfd)cint ber Kurfürft als ftarf vorwiegenb bina; 

]) Ö5 c t ft c 11 b c r fl, 3öccn 3» einer 2Uinftgcograpbtc Europas, 1022. 



rifcb, wie auch bas 0cblüter’fcbc Keiterbcitfmal bes (Großen Kurfürften 
(Kbb. 45) bie binarifcbeit Büge bes <55efid>tcs fo berxwrbebt unb betont, 
baß au et) auf ibm ber itorbtfdtsbinarifdte Kurfürft uorwüegettö binas 
rifd) wirft. IDurd) 23eobad)tungen folcber Krt bin id) auf bie Per* 
mutung einer gewiffen „auslefenben“ Hötigung gefontmen, welcher 
bie Künftler burd) bie werfebiebenen Kunftfttle unterworfen finb. IDte 
gotifcbeti Maler 3.25. ftanben unter bem 0til;wang einer Permetbung 
ber IPagredrten. IDarum tonnten fie (Befidttern, welche faft gan$ nor? 
bifcb angelegt finb, gelegentlich etwaö fd)iefftcbenbe klugen geben, 
fobalb bas (Befidtt in reiner Porberanfidtt gegeben werben follte. 
<Bierburct) entftanb ein „afiatifeber Bug“ ober ein Bug, ber an (8efid)tcr 
ber oftbaltifd)en Kaffe erinnert. 3d> bente hier jebod) n i d) t an bie 
OBefid)ts$üge ber weiblid)en (fteftalten bei Cufas Cranacb, bie oft aus? 
gefprod)ett oftbaltifcbe Mcrtntale geigen. t£s ift fd)wicrig, 311 ent* 
febeiben, woburd) bies bei Cranacb bebingt ift. 3eber Maler verleibt 
feinen (öeftalten etwas non beit Bügen feiner eigenen Kaffe ober Kaffen* 
mifdning: bas habe id) in ber „Kaffenfunbe bes beutfd)en Portes“ 
erwähnt. 25ei Cr an ad) tonnte ein £ittfcblag oftbaltifcber Kaffe angc* 
nommen werben, ba feine <Beimat Kronacb (im norböftltcben Obers 
franfen) einft jur forbifeben Mart gehörte, jenem beutfcb*flawifd)en 
(Bren^gebict, bis 311 welchem oftbaltifcbes IMut ftcberltd) norgebrungen 
ift. Cranacbs (flefid)ts.;üge finb aber norbifd);biitarifd). 0eine Por* 
liebe für weibliche (fteftaltett mit oftbaltifcbem t£infcblag unb feltfam 
lüfternem Kusbtucf erfebeint gerabe$u wie etwas XPibernatürlicbes 
in Cranacbs feelifcbem VPefcn. — IDas 23eifptel eines Malers unferer 
Cage, ber feinen (Beftalteit febr oft etwas non feinem eigenen oft* 
baltifcben £tnfd)lag nerleibt, ift Cotns Corintb. 

Die Cöotit unb noeb bie frühe Kenaiffance haben bei IDarftels 
lung weiblicher (ftefid)ts$ügc bie eigentlich weiblid)en Büge, wie bie 
(gegenüber bem männlichen (fiefd)led)t) mehr gerunbete 0tirn, bie 
minber bernortretenbe Hafe, bie minber jurüdliegenben, minber tief 
eingebetteten Kugelt, fo übertrieben, baß norbifdn CBeficbts^ügc in ber 
Kicbtung auf oftifd)e abgewanbelt würben. IDie 0ttrncn würben ge* 
legentlid) für ttorbifebe Köpfe — welche hoch nach <Baars, ^auU unb 
Kugenfarben unb entfprecbenb ben ganzen (öeftalten bem Künftler 
norfcbvnebten — 311 fteil binaufgerunbet, bie Hafen 311 ftuntpf unb 
fiit'3, bie Kugett 511 flad) eingebettet, auch bas Kinn 311 ftuntpf. Kud) 
würbe von ber öBotit ber bem weiblichen (8efd)Ied)t eigene Bug eines 
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verhältnismäßig febmälcren Unterlief ers oft übertrieben, fo baß bie 
obere Ö5efid)töbälfte mit ber Hafe von ber (öotit mehr in ber Dichtung 
auf bas Btlb ber oftifeben Kaffe, bie untere (ftcfidjtsbälftc (außer bem 
Kinn) mehr in ber Kiebtung auf baö ber norbifdxn abgewanbelt 
würbe (vgl. Kbb. 67 u. t>$). 

VDas aber bie (öottl wie fpäter bie nteberlänbifcbe Utalerei oft 
ba^u verlocfte, unnorbifebe (öeftaltcn unb (fiefiditer 311 wählen, baö 

flbb. 67. Dan (Eyd. Der (Engel ©abriel. flbb. 68. Dan (Eycf. ITTaria. 
Biguren aus öem ©enter Altar, nollenöet 1432. Bis 1919 Kaijer BrieötidjäTCufeum, Berlin. 

war bie Freube ber (öotil wie ber Hieberlänber an feltfam ab? 
fonberlidnn ^tigen. VPäbrenb bie heiligen Cöeftalten ber biblifdnn 
Überlieferung faßt nur als norbifebe Htenfdxn bargeftellt würben 
nur ber norbifebe UTenfdi galt im UTittelalter unb noeb lange nadiber 
als febön *) — gaben ficb bie Künftler bei ber IDarftcllung bes nieberen 
Polles, ber Umberftebenbcn bei Kreuztragungen, ber <^enterstned)tc 
bei Folterungen ufw., mit Bebagcn ber ^ufammenftellung abfonber? 
lieber, bäßlidifter, verfcbmitjtefter, robefter unb immer wieber un? 
norbtfebfter 5üge bin (vgl. dbb. 69). 

iDie Bilbnislunft ber Hellenen neigt 311 einer vernorbenben Dar« 
ftellung, weil fie zu „tbcalificrenbcr“ duffaffung neigt, „3bcalifieren“ 

') V>gl. Cbüntbci-, Jlbcl unb 7\a(fc, jg20. 



Alte Pinakothek, München 

flbb. 69. matbias ©rünetDalö, um 1480—1530. Oie Derjpottung dbrifti. 



beißt aber für bie 2Umft ber Dölfer norbifeber <>erfunft ftets ein 
^eben in ber Kicbtung auf bas IMlb ber norbifeben Kaffe. iDic 
23ilbmstunft ber Kölner mißt eher $u einer entnorbenben IDarftellung, 
weil fie $u befonberer ^ernorbebung tennjeiebnenber 3iigc bes £in«;els 
menfeben neigt. "Bie gebt auf bie fcttannigfaltigfcit bes Kcnn$cicbnens 

Aus der „Jugend“ 

flbb. 70. flnbers 3orn, 1860—1920. Die Sflauin. 

ben aus unb geftaltet unb betont barunt and) befonberö gerne „uns 
fcböneu 3>ügc, b. b. eben 3üge, weld)e v>on bem 0cbönbeit6bilb abs 
weicben, bas innerhalb ber Vielter norbifeber ^ertunft burd) bie 
norbifebe Kaffe beftimmt wirb. IDie Kenaiffance unb jeber 
„Kl a f f i 3 i 8 m u 8U — ba biefe Ktcbtungen in ber bcllenifcbs 
norbifeben Kunftgeftaltung Dorbilber feben — neigen jur V>ers 
norbung ber iDargeftellten ober 511 einer Tliiövoabl ihrer Hiobelle 

104 



in bcr Kicbtung auf bas Bilb bcr norbifcbcn Kaffe. Bei einem 
Kctbcl finben fid) ausgeprägt norbifebe (öeftalten unb Köpfe: Kuttfts 
rid)tung unb Blut bcs l>er»orragenben Küitftlcrs haben ihn auf bas 
Bilb bcr norbifcbcn Kaffe biugelentt. IDer 3 in p reffioni s in u s 
bat gerne entnorbet, weil er bie f)ä$\id)hit als einzige „XDirllicbfeit“ 
nahm. IDer norbifd^binarifebsoftifebe Knbcrs 2>orn, ber fdnvebifcbe 
iltaler — fein Datei* mar ein in Bcbwebcn eingemanberter Baver — 
hätte in Bcbmebcn „tlaffifcbc“ (Öcftaltcn unb Köpfe norbifeber Kaffe 
malen tönnen; fie finben fid) bei ihm feiten — außer auf Bilbern bc? 
ftimmter XUenfcbcn, bie fid) non ihm malen ließen ober aud) ber 0.10 
micbcrgcgcbcncn Bauerntocbter ober bcs einen ausgeprägt norbifeben 
Hicnfd)cn barftellenben Ö5uftat)sVDafasBtanbbilbcs in XTtora. Bonft 
fiebt er bie „XDirllicbleit“ als 3ntpreffionift lieber in beit fein* „uttllaffi* 
fcbeit“ unb für bas fcbmcbifcbc Doll nicht bc^cicbncnben breitunterfe^ten 
berben (ftcftaltcn unb breiten Eurjnäfigen (öefiebtern, bie er als fdnvc* 
bifd)e Baucrnmäbcben meifterlicb gemalt bat (»gl. and) Kbb. 70). 
£s mag aud) fein, baß ihn fein binarifdnoftifdKS £rbe in bei* Kus* 
mahl feiner (öeftalten bcftärlt bat. >£inc Kunftricbtung, bie wie bcr 
naturalismus im Bcbrifttum unb ber 3nipreffionismus in beit bil* 
bcnbeit Kimften gerne in bei* £>äßlicbEcit allein „XDirllicbleit“ fiebt, 
muß $ur £ntnorbung in ber (öeftaltung unb in ben Btoffcn lommeit, 
beim „<3äßlid)feitu ber (öcftalt unb bcs (ftefiebts ift im Tlbenblanbe bc* 
bingt burd) nid)tmorbifd)e, niebtsmeftifdx unb nid)tsbinarifd)c 3ügc. 
„Klaffifdnr Kusbrucl“ ift immer bureb norbifebe 3>ügc bebingt gewefen ’)• 

IDer £jrprcff tonismus bat 511 allerlei >£jrotismus geführt, 311 
Verseilungen sugleid) in jeber Kicbtung, was wohl bamit sufammens 
bängt, baß fid) in feinen meiftgenannten Dcrtrctcrn bas europafrembe 
Blut bcs jubtfeben Dolles ausgefproeben bat. Sür bie feelifd)e Haltung 
ber uorberafiatifd)cit Kaffe ift ein Bicbbincinftctgcrn in £mpfinbungcn 
leitnseicbnenb; barüber im folgenben mehr, tiefes Bicbbincinftcigcrn 
ift in x*»ielen ejrprcffioniftifcben XDcrlen ertennbar. Dom t£jrprefftoniss: 
mus unb beffen Dorläufern ift ja aud) eine befonbere XDcrtfcbätjung 
bes Dorberafiatifcben (flrcco ausgegangen. IDer Kreter übeotolopuli, 
genannt £1 03rcco, ift ja ein befonbers gutes Bcifpicl bcr fiebbincin« 
fteigernben Kunft Dorberafiatifcbcr Beclc (»gl. Kbb. 7j). VDabts 
fd)cinlid) enbet bei* i£jrprcffionismus in einem (micbcr in norbifeber 

J) V>fll. bicr$u auch 6cn 3. 2lbfd>nitt in „IDer norbifebe Ö5ebante unter ben 

IDeutfdicn" (1920) unb ben 3. unb 4- ?lbfdnütt in „Kbel unb Kaffe" (|926). 



Phot. Hanfstaengl 

flbb. 71. Domenico Sljeotofopuli, gen. ei <5reco, 1547—1614. Gntfleibung dljrifti. 



Kicbtung febenben, jcbocb taum lebensfähigeren) Älaffijismus: in 
$rantreicb bat er ficb febon $ur üinie 3ngres’ $uriidgcwanbt. 

IDer Barorf bewirfte entweber eine 21 uölefe binarifeber 5üge für 
bie iDarftellung ober er wanbeite nid)t;norbifd)c 3ügc in ber Dichtung 
auf bas iDinartfcbc ab. Selbft Bilber norbifcher Schweben ber Baretts 
^eit haben gelegentlich etwas IDinarifdjes erbalten. IDer Stiljwang 
bes Barocfs ließ bie tltalcr (0efid)ts$üge etwas fleifchiger, gefd^wellter 
wiebergeben, ließ fic gelegentlich wobl andi Hafen weiter hinaus; 

Aus der „Jugend“ 

flbb. 72. flngelo 3ont, geb. 1868. Hlündjener 5eitge[pcmn. 

IVtfptcl eines Oer binarifeben 0>eele jugewanbten 2tunftu>crfd (nicht \v>cc^en 6es 
0toffcs, fotibcrn wegen 6er baufcbig;faftigen (Seftaltung). 

febwingenb, fleifcbiger auslabenb malen. iDie oberen 2lugcnliber wer; 
ben im Baroct fchwerer unb glatter gemalt, it>eil ber Barocf fidj auch 
bie tlbcrwölbung folcbcr (feinerer (ftebilbe nicht entgehen ließ. 3a 
neben biefen, bem Bilb bei* binarifeben Kaffe eigenen oügen fehlt 
oft fogar bie baufebige Untcrftreidmng ber „Särfe unter ben 2lugen“ 
nicht, welche ja wirtlich innerhalb ber binarifeben Kaffe fdion in 
jüngerem 2llter häufiger ift. 3m Baroct muß fidi bie binarifche Seele 
befonbers wohlgcfiihlt haben. 

iDas leibhaftige ber binarifeben Seele $eigt fid) in ber Werbe; 
funft ber iUiindiener Tlnfcblagfäulen immer wieber. Befonbers Werbe; 
blätter ber Brauereien fallen mir ein: bie mit ber leiblichen Sülle 
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bcr 23arocfpfcrbe ficb in <>ic Stränge legenben (ftäule v>cr IMerfubr* 
werte, Me berbsfaftigen färben folcber Werbeblätter, bie gleicbfam mit 
baufebigem Pinfel ober aueb in einer beftimmten faftigen ^lädngfeit 
aufgetragen finb. Allerlei mehr iwltstümlicbc lUmft Bayerns tmb 
Öfterreiebe fällt mir ein, <>ciligenbilber, Cinlabungsfcbreiben, Sefb 
fdniften — fie geigten immer wieber bie faftigsbaufdngc (fleftaltung, 
mit wcldxcr bie Mittler ober ^eidmer— modxten fie felbft auch nur einen 
geringen uEinfcblag binarifeber Kaffe jeigen — befonbers 3ur binaris 
fd>en Seele ober bod) 311 einer Stammesfeele fpredxn wollten, in ber 
JDinarifcbee bcutlid) mitwirtt (x^gl. 21bb. jz unb 73). 

Verlag Carl Gerber 
flbb. 73. £. tjoljlroein, ITCüncften. 

Safelbilb 3um Bayernfalenber. (Kunft, tneldie 
fief? not allem an bie binarifefje Seele roenbet.) 



Schöpfungen un6 ÖJmtBtrfungen 
öet* ooröcraftatifcbcn Seele. 

XV ic bie norberafiatifche Kaffe leiblich bet* btnanfehen nahes 
ftebt, fo laffen fidi and) in bet* feelifchen Haltung biefet* beiben Kaffen 
Derwanbtfchaften finbeit. tttinber beutlid? finb fold)C Detxnanbts 
fchaften im Bereich bes Alltags, beutltcher im Beieid? überragenber 
getftiger Schöpfungen. Sic zeige» fid^ als übcreinftinimenbe 3üge 
bei* norbifd?sbinaiifd?en unb bet* norbifch*norbcrafiatifd?cn Bluts 
mifebung. 

£s gibt (ftciftcsfchöpfungcn, bie man als norbifebsnorberafiatifeb 
bezeichnen möchte, zumal fie in bem non norbifchen Stämmen bes 
festen Porbcraficn zutage getreten finb1). iDcr „Barod“ bet* helles 
nifchen Kunft fdieint eine norberafiatifche }lbmanblung norbifdier 
Sonn zu fein, wie bet* abenblänbifd?e Batod eine binattfehe Kbs 
wanblung norbifchet* $orm. Bei Stopas non paros, bem 3»feh 
gricchen, erfcheint zum erftenmal „Ücibcnfdiaftliddcit unb Pathos“2). 
„Hier finb neue (Töne angefd?lagen, bie Praxiteles nicht Eannte, bie 
aber, wie fo manches anbete, im Hellenismus ftärfer wibertlingen 
folltcn.“ IDcr Hellenismus ftellt ftch aber raffentunblich als eine ftart 
entnorbete, immer ftärEer norberafiatifch werbenbe (ßefittung bar. 
2luf ftart norberafiatifd? burd?mifd?tem Boben im fleinafiatifd?en 
Halitarnaffos ftebt ja and? bas (Örabmal bes iltaufollos, bas ein 
„lcibcnfd?aftlid?cs (8efd?cbenu, „einen eleganten Sdmnmg bei* Bes 
megungen“ unb bie „Steigerung zum ?Eheatraltfd?en“2) zeigt, welche 
fid? bei ftärfetem norberafiattfehem tfinfcblag im „altcrnben“ Hcls 

') Uber Me norbifeben Scbicbten bes inbifeben, perfifeben, arntenijeben Polfes 
unb anberer benachbarter Polter pgl. „Haffcnhmbe Europas", 1926. 

-) VPalter titulier, IDic grtccbifcbc Ktinft, J920. 
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Icnentum äußern mußten. iDic iltittelpuntte bellcniftifdicr Cöcfittmig 

lagen in (Gebieten ftarfer norberafiatifeber lDurd)mifd;>ung, im ägyps 

tifeben TUepanbria, im fvrifdxn 7lntiod)ia unb im fleinafiatifcben 

Pergamon. iDcr Beusaltar non Pergamon1), entftanben um 170 
t>. Cbr., $cigt eines ber ftärfften Beifpielc bcllcniftifdxn „23arods“ 

unb weift auf eine ber norberafiatifeben toccIc eigene ?lbxx>anblung 

Müller, Griechische Kunst 

flbb. 74. fltfyena im Kampf gegen öie ©iganten non Rite gefrönt. 

Relief am 3eus=fIItar non Pergamon. 

norbifeber lUmftgcftaltung. iDcr bcllcniftifdnn lUmft ift aueb eine 

Vorliebe für IDarftellungen bcs Üicbcslcbcns eigen, ein Oblegen ber 

Scbcu, nxldx bie große norbifcbsbeUenifcbe lUmft gefenn^eiebnet 

batte, ja fcblicßlicb eine Hcigung $ur üüfternbeit — \v>ic ber Hellene 

ber großen feiten bics empfunben batte. £0 finb bie 3ügc, mcldx atu 
fdnincnb immer mit ber IDurcbbringung einer (Befittung burd) norbers 

afiatifeben (Seift xxrbunbcn finb2). 5u ilncr Äußerung beburften 
folcbe fcclifdxit 3ügc einer Jtbwanbiung ber fünftlcrifdxn (Seftaltung, 

J) X^gl. au<b bic IMIbcr (5.309—372 bei Pttüllcr, Die gricd)ifct)cÄuttft, 1925. 

2) X^gl. „Kaffenfunbc Europas", 1926, 5. 127. 
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wie jic bie Runftgcfchichte bes ^cUettismus uns 3cif|t. iDer vorbei*; 

afiatifcbcn Seele ift ja ein 3>ug bes Sid)hineinftcigernö eigen: ber 

Porberafiatc fteigert fid) in feine t£mpfinbungen hinein, halb von 

biefen getrieben, halb (wie ein Schaufpieler) fid) felbft treibenb. IDiefes 

Sid)htneinfteigern zeigt fid) fd)on im IDionyfosbienft ber fpäten >^el? 

lenen, es zeigt fid) in ben rafenben Sreubenausbrüchen bei ber Seiet* 
bes (ein hellenifdns Kbonisfeft fortfe^enben) £azarusfcftes ber heutigen 

(Griechen. Ilm ftärfften äußert fid) biefcs Sid)bincinftetgern ba, wo 

bie vorberafiatifche Raffe am ftärfften vorwtegt, fo etwa bei ben 
rafenben (Eotenflagen ber Armenier, bie von <^aarausraufen unb 

Sichfchlagen begleitet finb. lind) eine £rfd)eimmg wie bie ber berufs; 

mäßigen Klageweiber Tlrmeniens weift auf bie vorberafiatifche Seele, 

auf $äbigFcit unb IDrang zur Selbftfteigerung ber t£mpfinbungcn. 

jn ber inbifeben Rrtfchnareligion, in ber iflamifd)en iUyftif, in ben 

{Tänzen ber IDerwifche, in ber oben (S. jo5) erwähnten 2Umft törecos, 

in ber Derfünbigung bes jgnatiuö von üovala, in manchem erpreß 

fioniftifd)en lUinftwcrf ift vorberafiatifches Wefen ebenfo fühlbar wie 

in vielen Heiftungen jübif<her Schaufpieler, Rechtsanwälte, Rebner 

unb Prebigcr1)* 
2Me vorbcrafiatifchc Raffe ift ebenfo fdnuifpielcrifd) in ihrem 

lT>efen wie bie orientalifche unfd)aufpielerifd), ebenfo tonfünftlerifch 

wie bie orientalifche Raffe wenig tonfünftlcrifd). iDic ber orientalifd)en 

Raffe eigene Würbe unb ihr büftersglühenber, nur von jäher leiben; 

febaft immer wieber burd)brod)ener >£rnft finb fchaufpielerifd)em 

VPefen unb einer Eingabe an (Tonfunft faum zugänglich- >£s gibt fein 

bramatifches Schrifttum in femitifcher Sprache (außer neuzeitlichen 
nachbilbungen); bie arabifche üonfunft hat ihre formen wie ihre 

lUmftlehrc (Htufiftheorie) von ben (vorwiegenb vorberafiatifchen 

mittelalterlichen Perfern bezogen2)- Wie fid) im europäifchen 23aro<f 
eine fd)aufpiclcrifd);tonfünftlerifd)e Raffcnfeele regt, bie binarifdx, fo 

in ber hellenifchen lUmft, im „helleniftifd)en 23aro<f“, eine fd)aufpiele; 

rifd);tonfünftlerifd)e Seele, bie vorberafiatifche. iDen binarifchen ,,Paf; 

’) € lauft, Kaffe unb Seele, J925, l)at S. )6$ ein 25Ub von Äod)#(f5otl)a 

„Der Agitator", ba* einen fid) bineinfteicjcr»ii>cn Dorberafiaten befonberö pjnt 

barftellt. 

-) )\ei ben Pblfern iflainifcben (Slaubcns finbet fid) vor ber Eroberung Per; 
fiens feine bead)tlid)e (Eontunft. Die von ben Arabern bevorzugte Saute war fd)on 

vor ber Eroberung Perfietiö von bortber übernommen worben. 
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fionsfpielen“ ftcben rorberafiatifcbe gegenüber, bie petfifeben Tazije- 

Spiele, weld)e alljäbrlid) leiben unb üob <?>uf feine, be© Mobiles be© 

Kalifen 2lli, rorfübren unb — wohl ebenfalls al© eine i£inwirtung 

ber rorberafiatifeben Seele 311 faffen — bie fpanifeben Paffionsfpicle 

ber 0ftei*3eit. 160 febeint, al© ob ba© petfifdn Paffionöfpiel eine $orts 

fcQung fpätbellenifdnr ittyftencnbarftellungen wäre. '£0 würbe fos 

mit eine Keibe xwrberafiatifcbsbebingter )j£rfd)einungen weiterfübren. 

IDenn bie fpätbcllentfcben iftyficricn entfpringen ber txorberafiatifeben 

Seele, nid)t ber norbifeben. tDie norbifebe Seele batte fid) wobl in ber 

Tlpollonrcrebrung am tlarften ausgebrüdt!). 

iDie europäifebe IWodfunft ift uon Raufen ft ein al© „ba© 

i£wtgs2lfiatifcbe“ rerftanben ober wobl beffer mißrerftanbeit worben. 

<3aufenftein© 13ud) „Pom (Seift be© 25arod©“ ift felbft ein befonber© 

gute© 23eifpiel be© rorberafiatifeben Sid)bineinfteigern©. IDie Sprad)e 

be© 23ud)e© fönnte man al© rorberafiatifd)e© IDeutfd) bezeichnen. VPa© 

<vuifenftcin empfunben bat, al© er bie norbifd);binarifd)e Kunft be©23as 

rod© al© „ba© £vr>igs2lfiatifd)e“ be.^eidmete, ba© ift eben jene >£iinv>irtung 

ber binarifeben Seele in ber Dichtung auf ba© Tluslabenbe, Schwung; 

rolle, <ocmnnmg©lofc, welche fid) mitben£inwirfung berporberafiatis 

fd)cn Seele in ber Ktcbtung auf Selbftfteigerung ber Cmpfinbungen 

rergleicben läßt. IDie binarifebe wie bie rorberafiatifd)C Seele bewirten 

an einer iUmft norbifd)er Seele eine 2lblenfung 311m „25arod“. 

Tlucb in anberen 5ügcn 3cigt fid) eine gewiffe V>erwanbtfd)aft ber 
binarifd)en unb ber rorberafiatifeben Seele, wie ja bie leiblid)en 

ittertmale biefer beiben Kaffen in ri eiern überetnftimmen. 5Der 

norbifcb*rorberafiatifcben ilufdnmg finb große Pertünbet* eben; 

fo eigen, wie ber norbifd);binarifd)en. Schiller unb Hiegfdx geigen 

)j£ntfprecbungen 311 Spitama Saratbufcbtra, XMibbba unb 3cfu©. 

Über bie raffifdx ^iigcbörigteit ber brei Ungenannten Perfünbcr 

laffen fid) böd)ften© Vermutungen wagen. ?lber im t1ta3bai©mu© 

unb im Cbriftentum, and) nod) im 23ubbbi©mu©, läßt fid) norbifd); 

rorberafiatifdxr (Seift fpüren. ittan tonnte fid) Spitama 3aratbufd)tra, 

Bubbba unb 3efu© al© norbifdxrorberaftatifdx Xttcnfcben beiden2). 

J) Jlucb 2tid)ard VPagncrö „Parfifal" gehört 311 den „Puffionöfpiclcn" uni' 
fd)cint wie fic dureb öinarifebee XMut bedingt. 

2) llber die Pcrfer jur Seit ^arathujdnraö und die 3nöer jur 5cit 25uddl)a8 
i>gl. „Kaffcnfundc £uropae", 1926. 
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3*fus auch leiblid) als norbifchworberafiatifch gehadxt werben 
fann, bängt mit her Xaffen3ufammenfet$ung her galiläifchen Bexxöl* 
terung 311 feiner 3eit $ufammen. IDic (öaltläer, begannt 6urd> Stets 
beitsfimt unb Hapfcrteit, xparen (wie beute bie IDrufen) ein Mifchs 
polt aus porberafiattfeben, orientalifeben unb norbifeben, vpohl and) 
einigen weftifdjen 23eftanbtcilen. norbifchcs IMut war ihnen bureb 
bie 2lmmoritcr unb bic norbifebe 0berfchicht ber Hettiter $ugetommen. 
<3ebrätfcbe (jübtfehe) Bewohner waren in (öaliläa nie jablreich ge* 
wefen; bie Matfabäer batten um jö5 p. (Chr. fogar bie Hebräer aus 
(öaltläa perbrängt. IDie (Öaliläcr tonnten gewiffe bcbrätfdxe ilaute 
nicht ausfprechen ')• JDen Hebräern erfebien (öaltläa ftete als „2luss 
lanb“, wie fie beim ben (Galiläer 3cfus fogar einmal einen „Warnas 
riter“ nennen, um ihn als Srembling bin^uftellen (3obannes $, 4$) 
unb \v>ie ihnen and) feine üebte fremb blieb. 2111 bies beutet auf einen 
gewiffen 2\affenunterfd)ieb ober beffer Kaffenmtfchungsuntcrfdncb ber 
(öaliläer gegenüber ben 3uben. IDie feelifdK Pcrfchicbenheit bebingte 
bie Ablehnung ber lehren bes (öaltläets 3cfus bureb bie 3uben: „>£s 
muß bod) etwas in biefer Religion gelegen haben unb liegen, was 
bem freieren griednfdxn (Reifte peripanbt ift“, urteilt v. <5arnact2) 
über bie lehre bes Galiläers 3efus unb xpeift eben bamit auf einen 
norbifeben Bcftanbteil im Chriftentum bin3)- iDas <3ocbflicgenbe ift 
3efu9 unb 23ubbba eigen, xv>ie es por ihnen ^aratbufebtra eigen war 
unb fpäter ben großen norbifebsbinarifeben Männern. 3» unferen 
Hagen mag ber norbifebworberafiatifebe IDrufenfultan 2ltrafcb, bet* 
<3elb unb ^eiliger sugleich ift unb xpeit über fein X>o\t hinaus per* 
ehrt wirb — biefer fein* hellhäutige unb blauäugige Mann4) — ein 
l^eifpiel bes X)ertünbertums fein, bas bei norbifdnxwrberafiatifdxr 
Mtfdumg entftehen tarnt5). 

J) V>ql. XUattbäue 26, 73 unb £almub, £rub. 53 b; aueb Hiattb- 2b, 69; 
ilTarf. |, 1 b; Warf, j 4, 70. 

2) ». <^arnact, fcttiffion unb Tlusbreitung bes Cbrißcntums, ji)25. 
3) V>ql. btcrju 2\eaIlcrifon ber V>orqefchict>te unter „Cöaliläer", (fiutbe, Äur;es 

^Mbclwortcrbueb, |go3, unter „(öalüda"; Delit^fdi, Die große Häufebung, J924.— 
<-> au pt, Die arifebc Jlbhmft 3cfu unb feiner jünger, (Drientaliftifebc Literatur* 
Scitung, jgos, Hr. 5. <?>aupt ^eiqt, baß im $. 3abrbunbcrt v. £br. am 0cc Ö5enes 
jaretb ber mebifebe 0tammesfürft JDejofcs mit feiner 0ippc anqefiebelt worben 
war. Die Weber waren ein V>olf norbtfeber ^>crfnnft; »gl. „2\affcnfunbc 
Europas", 192b. 

4) »0 fd;ilbert ibn XT>. IV 0eabroof, ein «Englänber, ber ben 0ultan be= 
fuebt bat; »gl. Nya Dagligt Allehanda, 0totfbolm, »om 3. J. 2b. 

’) Über ben norbifeben «Einfddaq im Drufen»olt »gl. „Kaffenfunbc «Europas". 

(ßüntber, 2\ö|Tc unb 0>til. 2. 21. $ 1 15 



i£s ift auffällig, öaß eben in 6em Hänöcrgürtel, wo norbifebes tmb 
x>or6erafiatifcbes Blut zufammentrafen, große (Glaubensfcböpfungen 
entftanben finb. Mit Kedxt bat (Günther 3pfen') bas fübofteuro; 
päijd);xv>eftafiatifdn (Gebiet, in bein erft Mazbaismus, bann Bub; 
bbismue, bann bas Propbetentuin bei* 3uben, bann (Cbriftcntum tinb 
fcblicßlid) ber bauptfäd^lid) bei* Seele ber orientalifcben Kaffe ent; 
fptingenbe 3flam-), aber auch fdion bie mancherlei Myftcrienlebren 
bes fpäten Hellenentums entftanben finb, als ben Herb einer „Pro; 
pbetifeben Bewegung“ bezeichnet: 

„3n (Griechenland treten Männer auf, bie fidi als Hacbfommen 
des „XPaifen“ erflären, bet* Olaygog, ben „igintriftler“, zum Pater 
bat: fie prebigen unb dichten, broben in fcbrecflidxn Bildern Zöllen; 
quälen, tünden (Gebeimniffe ber VPcltentftebung, weihen in XPunder 
ein unb fcbließen fid> in Bünben ab. (Gleid^zcitig offenbaren, zürnen, 
broben unb xxerfprecbcn bie Propheten unb fdxaffen bureb ihr XPort 
bas jüdifebe Polt. Garatbufdnra unb bie VPeifen vor unb um ihn, 
enblicb Bubbba werben Kündern mächtiger Keligionen, bie im 
Perlauf xxon Kom bis China gelten.“ 

IDas ift bie IPelt, xxxldn beim Gufammenftoß norbifchcit unb 
Dorbcraftatifcben XPefens entftebt, wobei nordifdxs VPefen in bie 
Sittenlebren biefer (Glaubensfornien einftrömt — am ftärfften in ben 
Mazdaismus — unb xxwbci nordifdx (Geftaltungsfraft x^orderafiatifebe 
Stimmungen gewaltigen (Glaubensfcböpfungen bienen läßt. X^orber; 
afiatifch ift babei bie Sündenftimmung, bie XPeltuntergangsftinmumg, 
bie Hilft an Spannung unb (Geheimnis, ber XPille zur feelifdxen Macht 
über (Gemetnfcbaften. Porderafiatifcb ift x>or allem ber XPille zur 
Ausbreitung ber (Glaubenslehren, bas Perfündertum. 

IDer rein nordifebe Menfcb wird nicht zum Pcrfünbcr xx>erben. 
Sein (Glaubenslebcn ift zu einzeltümlid), zu abftänbig, zurüdbaltenb, 

jn „0tanb unb Aufgaben ber inboqermanifcben 0pracbtr>iffcnfcbaft", ,Scft* 
febrift für XT>UbcIm 0trcitberq, JC)24, in bem Auffatj: „IDcr alte (Dricnt unb bic 
3ttbop|crmancn". 

2) Ulobammcb zeiqt nad> 3ritgendffifcbcn Scbilberunqcn bic leiblichen ^t'iqc 
ber orientalifcben Kaffe, mcllcicbt mit qerinqcm rorberafiatifebem £infdilaq. Ulan 
tnbebte fein fcclifcbca Vüefen als orientalifd)sx>orberafiatifcb bezeichnen. — £in zeit; 
qendffifd>er Bericht laßt Ulobammeb im Alter fid) bic <^aare qclb färben. IDas flinqt 
febr unqlaubxm'irbiq; eine CQeltunq bcö norbifeben 0cbänbcitsbilbcj3 über bie Hüften* 
länber becs dftltcben Ulittelmeere hinaus ift faum anzunebmen. Dajz bas norbifebe 
0cb6nbeitsbilb im frühen Ulittelalter in 0übofteuropa unb Paläftina qalt, $eiflt 
„Abel unb Kaffe", 192b, 0. 37. 



6cm VDo rt 511 fern und 311 ftarf durchdrungen pon einer herben, 
ja fpröben ©d)eu. Es ift ja bezeichnend, baß bic norbijd)sgcfübrten 
Pölfer, bie Pölter inbogermamfeher ©prache, in ihren ^rübzeiten 
(wo ficb bas nordifche IMut jeweils am ftärtften geäußert bat), dem 
(Pedanten einer Ausbreitung ihres (Glaubens z11 anderen Poltern 
ganz fern ftanben. Ein Hellene, ein Körner, ein (öermanc der jes 

weiligen $rübzeit hätte wohl den Pedanten einer Ausbreitung feines 
(Glaubens durch ©enbboten wie etwas Ungeziemendes v>on fid) ge? 
wiefen, wie die Zumutung, ficb anderen aufzudrängen. IDer (öedante 
der (ölaubensausbreitung, der Predigt für „Ungläubige“, der ©enb* 
boten (Apoftel), der (ftebante an eine „VPeltreligion“, das „(ftebet 
bin und lehret alle Polter“ — dies find (öedanten der porberafias 
tifeben ©eele und erwachen in großartigem Ausmaß und zu ftärtfter 
Einmirfung auf fpätere (ftlaubensgeftaltungen zum erften Utal im 
Utazdaismus. 3um Pertünber gehört ein gewiffer Eifer, den der 
rein nordifche Utcnfd) als Übereifer empfindet, fogar als abftandslofe 
©chamlofigteit empfinden fann. 3mn Pertünber gehört die $äbigtcit 
der Einfühlung, ja der (Trieb zum Eindringen in fremde ©cclcn, die 
Heigung, 3üngcrfcbaft zu fammeln, ein (porberafiatifches) „Pathos 
der (flcmcinfcbaft“ — wie man dies als Ö5cgenfat$ zu Hielzfchcs 
(nordifchsdtnarifchem) „Pathos der IDiftanz“ nennen tönnte. 

Kommen Anlagen Porbcrafiatifd)cr ©eele mit norbifeber ©d)öpfer® 
traft oder nordifchem <->eldenfinn zufammen, fo tönnen die großen 
Pcrtündcr entftehen, deren norbifd)fter ©pitama 3aratbufd)tra ift. 
iDcm heutigen Utorgenlanb fehlt der ftarte nordifche Etnfchlag, der 
große norbifch®r>orberafiatifche (öeftaltcn ermöglicht *)• Horbifch® 
porberafiatifch ift anfdninenb jener 3ug der großen morgenlänbifchen 
(ölaubensfehöpfungen, ein weltumfaffendes göttliches ©chaufpiel zu 
fehen, in welchem der Utenfd) ein Utitfpieler ift, eine „/yilsordnung“ 
zu entwerfen, in der (Sott, VPidergott ((Teufel), Erlöfergeftalten 
und Utenfd) ihre Ämter haben zur Erfüllung eines Endzweds. Es 
find (ölaubcnsporftellungen, in weld)en ficb der nordifche ©inn für 
Verhängnis ((Tragif) verbindet mit porberafiatifcher Eindringlich® 
feit des Ausmalens feclifd)cr Porgänge — diefe Eindringlichteit ift 
auch dem pon dem porberafiatifeben 3gnatius pon Loyola gegrün* 

J) £in Sultan Atrafcb ift ein Bcifpicl tm Heineren, öic ^übrerfdiaft öcs 

üorberaftatifcb»nor6ifcben Aenial pafdia r>ielleicbt ein 23cifpicl aus 6ein Staats* 



6ctcn 3efuttismus eitlen — unb porberafiatifeber Erregbarkeit burd) 
(auch nur porgeftcllte) 0cbaufptele: beibes „barocke“ Büge ber porber* 
afiatifeben 0eele, welche barocken Bügen ber btnartfeben 0eele ents 
fpreeben. IDie großen 0d>aufpiele einer göttlid)en Weltorbnung, bie 
fid) in Weltfd)öpfung, 0trcit bes (Buten mit bem Böfen, 0ünbenfall, 
Erlöfung unb Weltgericht entfalten — fold)e BUblid)tcit unb 0pan? 
nung mußte bie porberaftatifebe 0eele norbifeber 0cböpferkraft als 
0toff entgegenbringen, bamit es zu ben großen ntorgcnlänbifcbcn 
(Blaubensfcböpfungen komme. 0olcber 2Mlblid)keit unb 0pannung ift 
aber auch bie binarifebe 0eelc gerne bingegeben. Es ift kein Bufall, 
baß ber oben (0. j|2) gexpiefene Ö5ebanke ber „Paffionsfpiele“ ben 
beutfd)en (Bcbieten porwiegenb binarifeber Kaffe eigen ift. And) er 
ift ein „barocker“ (öebanke, xv>ie beutlid) erfebeint, wenn man fid) bas 
0dnv>clgcn bes Barods in Darftellungen bes Reibens, ber Kreuzigung 
unb lltarterung erinnert1). 

Der fcttazbaismus gab febon gleicbfam allen Bilbporrat biefer 
norbifebworberaftatifeben <3etlsorbnungen, ben bann 3ubentum, 
Cbriftentum, belleniftifdn (Bnofis unb auch noch 3flam, jebes in 
feiner Weife, ausgeftaltete, umgeftaltete. Der fcttazbaismus gab aud) 
bas erfte Beifpiel einer bevx>ußten „übeologie“ unb bas erfte IVifpicI 
bexmißter Ausbreitung eines CBlaubens unb jener bod)fltegenben (Bes 
\v>ißbeit, bes redeten (Blaubens teilhaftig geworben zu fein. Derbanb 
fid) biefe (Bexpißbeit mit Dorftellungen ber 0eele orientalifeber Kaffe, 
fo mußte baraus Unbulbfamkeit xperbeit unb Dcrpflicbtung auf bas 
„Wort“. Die orientalifebe 0cele war es, xpelcbe ben norbifebworbers 
afiatifeben (Blaubensgeftaltungen jenen Bug bes „Alleinfeligmacbens 
ben“ perlieben bat. Das zeigt ber 3fhun. Die orientalifebe 0eele bat 
ibnen aueb bie Dorfteilung permittelt, „burd) 0pferritual unb ittagie 
bes 0cbutzes ber llberirbifcben teilhaftig zu xx>erben“2). Die Dor* 
ftellung eines W>eltfd)aufpiels hingegen ift ber orientalifeben 0eele 
fremb, vt>ic and) bie iflamifcbe Dichtung kaum Anfä§e zu einem 0cbau; 
fpiel zeigt- Darum konnten fid) norbifcbworberafiatifd)e Anregungen 
in ber (Blaubensfdwpfung bes 3flams xx>enig ausxxnrken. 

Ein rein norbifd^er (Blaubensperkünbcr ift nid)t bentbar 5). Allem 

’) jeb babc norbifebe Btanbinamer, welche Paffionöfpiele befuebt batten, ficb 

tief befrembet, ebne iltdßUcbEeit bes V>erftcbens, barüber äußern boren. 

2) <5 ab erlaubt, IDic Ddlfcr £uropas unb beö (Orients, 1920. 

3) £0 ift aud) untndfllicb, ficb (öeftaltcn wie Aubolf Steiner norbifcb nors 
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Derfünhertum frcbt has norhifcbe abftänhigc t£in$eltum (6ct* „3ns 
hivihualismue“) entgegen, welches hie „Kaffenkuohe hes heutfeben 
X)olkes“ erwähnen mußte, hiefe edn norhifcbe Sreuhe am Abftanh xxm 
ittenfd) $u ittenfeb, welche fid) auch in her frübgertnanifd)en (unh 
heute nod) im minher hidn bevölkerten 0cbxv>ehen unh Herwegen 
berrfdienhen) Anfichlung auf £in$elböfen kunhgibt. Horhifcbshina; 
rifebe (öeftalten wie piaton, 0cbiller eher Hiet^fdK geigelt ein X)er; 
fiinhertum, has fid) immer wieher felbft äugelt hurd) hie norhifcbe 
(unh für hen norhifeben kltenfdKn ancb geltenhe) (Gewißheit, haß ver; 
mebrtes 3üngertuni notwenhig verminhertes Xlteiftertum bewirke. 
IDie böcbften Augenblide itorhifcher Htenfdien finh ein cinfames, mäd>; 
tige i£rfcbütterung wirkenhes unh hod) noeb mit hem Willen $ur 
Bewältigung hurebhrungenes Erfahren eines X^erbängniffes (einer 
(Tragik), her Blick in „has gewaltige 0cbickfal, welches hen fcttenfcben 
erhebt, wenn es hen kUenfcbcn zermalmt!“ (Schiller, 0bakefpeares 
Debatten.) tDie böcbften Augenblicke vorherafiatifeber (nicht nothifd); 
vorherafiatifeber) küenfdKn finh her Ö5enuß her küadK über (fernem; 
febaften, weldK fie kraft ihres £infüblungsvermögcns um fid) ge; 
bilhet haben unh weldK fie als „Agitatoren“ fort$ureißen verfteben 
hurdi 0i<$bineinfteigern in ihre >£mpfinhungen. 

£in edn vorherafiatifeber V>erkiinher ift 3gnatius von Hoyola. 
0etne „(fleiftlidKn Übungen“ (exercitia spirituali) finh gerahe^u 
Anwcifungen $um 0icbbinctnfteigern. Beftärkt wurhe 3gnatius in 
feiner vorherafiatifeben 0eelenricbtung wabrfcbeinlicb hureb feinen (0e; 
bilfen Polanco, einen 3uhen römifdKkatbolifdnn (Glaubens. £s ift 
fehr auffällig, haß unter hen erften großen Rührern hes 3cfuiten; 
orhens eine 3\etbe vorherafiatifcher kttänner auftreten: fo IDiego £ai; 
ne$, Pehro S^bro, Pascafio Broet, Clauhio 3dyo, Hikoläs he Boba; 
hilla1). ®o ging von 3gnatius unh feinen erften (ftenoffen eine gan$c 
0dnile von (ftlaubcnseiferetn aus, hurd) 0ichhineinfteigern geübt in 

her /->anhhabung ihrer £mpfinhungen für ihren ^xxKck, Eiferer, geübt 
^um <3inreißen her für fold)e feelifdKit Wirkungen empfänglichen 
kltenfdKn. kttaebt über (ftemeinfdiaften ift her höcbfte Augenblirf fo; 

\r>obl vorherafiatifeben wie üoyolifcben (fteiftes. XDabrfcbeinlitk) war 

3uftcllcn, wäbicnh fie t>orbcrafiatifcbs ober aud) binarifcb*norbtfeb mobl bent; 
bar finb. 

') IPie (öenannten erfebeinen ftart t>oru?icp|enb vorberafiatifd) nacb ben 
bern, vrcldic bic Enciclopedia Universal Illustrada, tttabrib, J$25, unter „Je- 
suita“ brinp|t. 
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ber engltfcbc (Slaubenspertünber 3obn Hnop ein Eiferer oom 0d)lage 
bes 3gnatius pon Loyola. £r ^eigt porberafiatifebsnorbifebe 3üge. 
£incn ftarten porberaftatifeben «Linfcblag muß man nach Silbern aud) 
bei VPilliam Bootb (jübifeben Polfstums ?), bem (Srünber ber <3eils? 
armee, annebmen. (Abb. 7$.) 13ei ibm wie bei 3gnatius non Loyola 
bet* nie rubenbe £ifer 3111 Ausbreitung eines Glaubens bureb 0enb? 
boten — ein be;eid)nenb porberafiattfeber (Gebaute. 

einen (Slaubenseifercr fann man aueb ben porwiegenb porber? 
afiatifeben 0aint?0imon (ben (Srafen Claubc tymi be Houproy be 
0aint?0imon, 1760—j$2ö) nennen. Aud) biefer Vorläufer be8 0o? 
3ialismus ftellt einen ber porberaftatifeben Pertünber, (öefiebtefeber 
unb (Slaubensftifter bar: fein 0O3ialismus erfebien ibm ja als „le 
nouveau christianisme“, wie fid) fein üeftament j$25 ausbrüdte. 
er plante 3ur Ausbreitung feines (Glaubens eine Afabemie für fokale 
VPiffenfcbaften unb eine umfaffenbe en^ytlopäbie. IDie Mittel 511 
folcben (örünbungen fud)tc er fid) bureb große (Selbgefcbäfte mit 
nationalifierten (Sutern 311 perfd)affen, bie er unternahm, als bie 
fran^öfifebe Hepolution bureb plöt^lid)e eigentumsuerfebiebung bie 
Möglicbfcit 311 großen (Selbgewinnen gab. Aber bas gewonnene 
Permögen fd)winbet bem (Slaubensftifter febnell, xpeil er es an einen 
Anbängcrfreis perfebwenbet, an febwärmerifcb ibm bingegebene 3ün? 
ger, bie ibn als „Meffias“ betrad)ten unb bie er 3111- (Slaubensaus? 
breitung um fid) fammelt. 3» feinen letzten Lebensjahren unterftü^t 
ibn ber jübifebe Banfter (Dlinbes Hobrigues. 0aint?0imon ftarb in 
Hot, aber feine 3üngerfcbaft trug ben „0aints0imoni8mu8“ weiter, 
ber — entfpred)enb ber in ibm wirtenben porberaftatifeben 0celc — 
ficb halb in fo3talifttfcbcn Habitalismus, in 0d)wärmerei unb Myfti? 
3ismus entfaltete: einer ber 3ünger, ber frühere ^anbelsreifenbe unb 
Banlangeftellte, im (Selbgcfd)äft \v>te 0aint?0imon erfahrene Profper 
Cnfanttn, enbete bamit, fid) als Mefftas unb ben Honig ber Pölfer 311 
erklären unb bie „freie Liebe“, bie „Befreiung bes freifebes“ aus3tis 
rufen. — Be3etcbnenb crfd)eint es mir auch, baß ber jüngft aufgetretene 
(Slaubcnspcrtünber, ber pon tbeofopbifdxn Hreifen als „IDer neue 
Mefftas“ ausgerufene 3nber Hrifcbnamurti, ber gegenwärtig bieXPelt 
bereift, burd)aus porwiegenb porberafiatifdx 3ügc 3eigt. Hrifdnta? 
murti bat (nach einem mir porltegenben Btlb) bas Ausfcben eines 
fepbarbtfcbeit 3uben, bei xpeldxm bie porberafiatifebe Haffe porvpiegt. 

Man tann bei bem norbifcb?binartfd)en (talpin nod) febr ab? 



flbb. 75. noyon. 3of?cmn ©nlroin, 1509 bis 
1564. Reformator r>on <5enf. flnfcbeinenb 

norbifcb=binarifcf}. (Pbot. ©efellfdjaft.) 

flbb. 77. Swntreicf?. ©raf (Haube f)enry 
Saints Simon, 1760— 1825. ©rünber ber 
erften Sojialiftengemeinbe. Dorberafiati|d}= 

norbifcf?. 

flbb. 78. OEnglanb. tüilliam Bootb, 
1829—1912. ©tünber ber fjeilsarmee. 

(Augen braun.) 

gefdnvädit Büge finben, bic an 3gnattus non üoyola erinnern. 
Tiber Calvin ftebt norbifebem Empfinden febon viel nüber. üutber 
$eigt gar feine Büge, bie an vorberafiatifebes ober norbifcb*binarifcbes 
Derfünbertum erinnern. i£r setgt gar feinen VPillen 3«r fcttacbt über 
(öemeinfebaften, wie ibn auch noch Calvin setgt, ibm fcblt jeher 
Bug bes Eiferers, bes „(ölaubensagitators“, iv>ie Paulus, 3g»a; 
tius, 23ootb unb and) noch Calvin ibn barftellen. ^ein (Glaubens* 
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leben tft nidtt burdt Btebbtneinftetgern getenn^eictmet. iDod? barf 

gutber, foxticl xxon norbtfeber Beele fid? in ihm x>erxv>irtlicbt bat, 

nicht als Bctfptcl eines norbtfeben (Ölaubensftifters betrachtet werben. 

Cinen rein norbtfeben (ölaubenstxerfünber tarnt man fict> — xvne oben 

gezeigt — nidtt xtorftellen. 2(m ebeften tonnte ber iDäne lüerfes 

gaarb als norbtfeber (ölaubensxterfünber gelten, unb eine dmftlicbe 

Kidjtung, welche nad) norbtfebem Cbriftentmn fudtt, müßte — tro§ 

feinem ertrantten Beelenleben — in 

lUcrtegaarb eine befonbers bebeutfame 

Ö5eftalt erblideit. 

ITtan barf bei iUerfegaarb (wie 

bei einem Äleift) nicht überfehen, baß 

2\affcitfcclifcbcs hier mit lUanfbaftem 

burcbxvnrft ift. IDeitnod) 3cigt liiertes 

gaarb febr be^eiebnenbe 3tige norbtfeber 

Srömmigteit. Bein Hinweis, baß es 

ficb in aller ^römmigteit immer um 

„ben £in$t\mn unb feinen (öott“ harts 

beit, nid>t um biefe ober jene gefdtidjts 

liehe iTatfacbe, nicht um^eilsorbnungcn, 

um Befolgung non (Geboten, tun 

liircbenfa^ungen, läßt überhaupt feine 

fcttöglicbfeit 311, baß Äierfegaarb an 

Ausbreitung eines (Glaubens, an ücttfung non (öciticinfcbaftcn, an 

Befebruitg 511 einer Cölaubensform hätte benfen tonnen. Äterfegaarb 

tonnte nur HTögltdtfeiten bes feelifd^en Verhaltens jum Bdtönen, 511m 

(Buten, $um Wahren, 311m /^eiligen, Htöglidtfetten ber Auseinanbers 

fc^ung btefet* Werfe gegeneinanber aiif^ctgeti, um beit t£in3clnen gleichs 

fant in bie Angft ber i£ntfcbetbung 311 nerfe^ett, jeben >£itt3elnen in bic 

befottbere Angft feiner befonbereit Cntfdteibung. 

Bo geht jftterfegaarb einen Weg 311 (Bott, ber bent bes Vorher* 

aftaten (3. B. auch in ber tflamtfcben Htvfttf) gcrabc entgegengefe^t 

ift: xy>o ber Vorberafiate — biefe Be3etcbnung raffenfunbltdt, nidtt 

erbfunblich genommen — fidt ins ^eilige hineiitfteigert, ba nerinner* 

lidtt ficb ber Horbe, bis er ficb als i£in3elnen (Bott gegenüber fleht, 

fich an (Bott, (Bott an fidt 311 prüfen, fo entxveber erfebüttert ob bes 

Verbängniffes eigener Bebingthett gegenüber göttlicher Unbebigtheit 

ober in ber erfüllten ?\ube eines üetlhabens an (Bott. 

}Z0 

flbb. 79. Kopenbagen. Sören Kierte» 
gaarb, 1813—1855. Hörbild? ober 

Dorroiegenb norbifd?. 



XTtan bat ÄierBegaarbs Srömmigtcit „rcligiöfen 3nbit>ibualis« 
mus“ genannt, bie (öebanBen feiner letzten Lebenszeit, als er altes 
gefproeben chrtftlich badxte, „cbriftlidmi 3nbiuibualismus“. i£s ift 
febr fraglich, ob ber rein norbifche Xltenfcb fid) bent ^eiligen gegen« 
über je anbers »erhalten Bann benn als einzelner. IDie norbifche 
SrömmigBeit llteiftcr >£cfbarts fd)ließt, folgerichtig ausgebacht, jebc 
Kirche unb (ölaubcnsfatymg ebenfo aus \x>ic bie SrömmigBeit Viertes 
gaarbs. 0eelforge Bann im norbifchen 0inne nur getrieben werben 
als eine <3ilfe zur Klärung bes Verbältniffes bes einzelnen zu Ö5ott. 
i£s gibt für norbifcheö i£mpfinben fo xnele befonbere Verhalten 511 
ö5ott, \x>ie cs £inzelmenfchen gibt. i£in bubbbiftifdnr VX>eifer »er« 
hilft nach einer inbifdxen Erzählung einmal einem Brahmancn, ber 
ihn in ber $rage nad) bes lltenfchen Verhältnis zum ^eiligen auf« 
fud)t, $u geBlärterer i£inftcht im 0tnne brahmanifdnr lehren. IDcn 
0uchenben zur bubbhiftifchcn Lehre zu „belehren“, Bommt ihm nid)t 
in ben 0inn. JDa8 ift ein ed)t norbifcher, faft möchte man fagen, 
iiberfteigert norbifcher 2>ug. 3n Klcifts „Kobcrt (öuisBarb“ fagt ein 
Hormanne zu anberen, bie über eine x?on ihm ausgefproebene X^cr« 
mutung beftürzt fiitb, auf bereu SraÖlen nicht etwa irgenb etwas, wus 
feine Vermutung beftärfen foll, fonbern nur bas Wort: ,,3d) geb’s 
euch zu bebenfen“ — ein echt norbifcher £in$el$ug, an benen Kleifts 
Werte rcid) finb. „3cb geb’s £ucb 311 bebenBen“ ift bie einzige 
Haltung, bie einem norbifchen CölaubensxxerBünbcr möglich wäre, 
bie einzige Haltung and), xv>clcbc auf norbifche Xttenfcben wirten Bann, 
benn für ben norbifchen Xltenfcben ift bie UnempfänglichBeit gegen« 
über XVcinfluffung, Htarftfdneierci, Kufhet$ung unb abftanblofcr 
Werbung, ift bie »on Kiplev1) x>ermerBte „bluff independence“ 
ebenfo bejeichnenb, xvte bie ^ugängltcbfcit für allcrbanb Werbung 
unb Übcrrebung für bie nicbtmorbifcbcii Kaffen Europas bejeichnenb 
ift. 3e mehr fid) ein Volt entnorbet, befto mehr ift es »iclfältigftcr 
„Agitation“ zugänglich. IDas zeigt bas fpäte Bellas wie bas fpätc 
Kom. 3e norbifcher ein VolB ober eine Bcxwlfcrungsfd)id)t, befto 
mehr ift fie allein burd) bie Haltung bes „3cb geb’s cud) zu bebenfen“ 
ZU gewinnen. 

IDiefe Haltung wirb aber nie fitacht über Ö5emeinfd)aften be« 
wirBen, wenn biefe (öemeinfehaften nicht aus rein norbifchen lltenfchen 
beftehen. IDaraus erflärt fid), baß jebe abenblänbifche Kitchengrün; 

*) Kiplcv, The Races of Europe, I g00. 
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bung auf x>orberafiattfchen ober orientalifdxn (Bcift angexxnefen ift 
unb fein wirb. VDo cs fid) nid)t um rein norbifche Htenfchcn banbeit, 
wirb in (Blaubensbingen ber Eiferer, mit ibm bie Befeurung, bie Der* 
ebrung bcs Wortes, bie (Blaubensfa^ung, x^iel eber Eingang finben 
als bie norbifche Befilmung auf ben Einzelnen unb feinen (Bott. 

fcttan Eann bem niebt cntgcgcnbaltcn, baß bie Dölter inbogerma; 
nifdxr Sprache in ihren norbifd)sgcrid)tetcn Srübzcitcn ja ebenfalls 
feft xxrpflid)tcnbc (Bcmcinfcbaftsformcn ber Jsrömmigfeit befaßen, 
beim in bicfeit (Blaubcnsformcn war ja bas ^eilige noch feft xxr; 
bunben mit bem Kcd)tlid)sSittlid)en, mit ber Pflege bcs Staates 
unb ber Sippen. 2lud) bie nur febetnbare 2luflebmmg eines Einzelnen 
gegen überlieferte Srömmigteitsformen tonnte von febr unfrommen 
HTenfdxn als Auflehnung gegen ben Staat begriffen ober mißxxrftam 
ben werben. SoErates fiel einem folchen Htißxxrftänbnis zum 0pfer. 
Sobalb fid) aber innerhalb ber abenblänbifdxn (Bcfd)id)tc bas ^eilige 
als ein x?om StaatlidxKcdXlidxn gefonberter Wert ergeben batte, 
entbedte norbifeber (Bcift and) ben einzelnen unb feinen (Bott. Seither 
ift alles Kirchliche in Begebung auf norbifches Wcfcn fragxxxürbtg 
gexx>orben. Einern Kicrfcgaarb ift aud) ber VDeg Hutbers unmöglich. 
i£s tann bei ibm in feiner d)riftlid)en letzten Lebenszeit 311 jenem 
Eingriff auf bas „offizielle Cbt’iftentum“, beffen <)eftigteit feine letzten 
Kräfte xxerbrauebte. Hun lag er, 4z 3aln*e alt, auf feinem Totenbett 
in folcber ruhigen Klarheit, baß alle 23efud>er baxxon berichten. IDas 
Abcnbmabl nahm er nicht, xxxil er cs nicht x>on einem Pfarrer ent* 
gegennebmen xxwlltc, er, ber Einzelne gegenüber feinem (Bott. 

Sriebrich <Sebbel bat bann in feinem (Bebidxt „An bie 3ünglinge“ 
bie Stellung bcs norbifchen 3ünglings gegenüber feinem (Bott mit 
ber ganzen Sicherheit eines rein norbifchen i£mpfinbens gcxvücfcn. 

J. 
ürinft bcs Weines blinde Kraft, 

bie cud) bureb bie 0cclc fließt 
unb 311 bciPgcr Accbenfcbaft 

fie im 3nnerftcn crfcbließt! 

Kliett hinab nun in ben (örunb, 

bem bas Heben ftill entfteigt, 

forfebt mit >£rnft, ob es gefunb 

jebem i^öcbftcn fid) uerjtoeigt. 

Cficbt an einen fcbaur’gcn (Drt, 

benft an aller £brcn 0trauß, 

fpreebt bann laut bas 0fb6pfungsxt>ort, 

fprcdxt bas Wort: es werbe! aus. 

3a cs werbe! fpriebt aud) (flott, 

unb fein 0cgcn fenl't fid) ftill, 

beim ben macht er nid)t juin 0pott, 

ber fid) felbft uollcnben will. 



4- 3. 
2\ctct bann, bodi betet nur 

31t cudi felbft, unb ibr bcfdnvört 

aus bei eigenen Hatur 

einen (Seift, ber cudi erhört. 

Heben heißt: tief einfatn fein; 

in bie fpröbc Kitofpe brängt 

fid> fein iE topfe Haus hinein, 

eh1 fie inn’re CSlut 3crfprcngt. 

03ott bent Ferrit ift’s ein (Triumph, 

wenn ibr nidit vor ihm vergebt, 

tvenn ibr, ftatt im Staube buntpf 

btn3iifnieen, herrlich ftebt, 
wenn ibr ftolj, bent Raunte qlcidi, 

cudi nidit unter bluten büdt, 

wenn bie Haft bcs Segens cud) 

erft hinab 3tir ufrbe bn'ictt. 

5* 

^ort ben Wein! Wer noch nidit flammt, €udi eje^iemt nur eine Huft, 

ift nidit feines Kliffes wert, nur ein (öang bureb Sturm tinb Hacht, 

unb wer felbft vom Jseucr ftammt, ber aus eurer bunflen 23ruft 

ftebt fdion lange glutvcrflart. einen Sternenhimmel macht. 

2Uiö biefem (ftcbidtt — wenn man cs fiel) nur herausgelöft 
bcnlt aus feiner Begebung 311 Hcbcnsftufc unb (ftefcblecbt bcu 3üngs 
Itnge — gebt bie Stellung bcs norbifeben tftenfehen überhaupt .;u 
(55ott beutlicb hervor. Ätrcbenbilbunq, einem Calvin nabeliegenb, 
einem üutber im (Örunbe fernliegenb unb für einen lUerlegaarb ein 
Wibcrfpruch gegen ed)te $römmigleit, würbe jeboeb vielleicht felbft 
für eine rein norbifche (ölaubeneform nötig werben, wenn fie ficb 
gegenüber anberen (ölaubeneformen behaupten \v>ollte. ?(bcr es ift 
gan$ Har, ba§ eine fiebere Ilircbengrünbung nur möglich ift, wo 
genug vorbcrafiatifches Blut in einer (öemeinfehaft 311 fittben ift, 
genug £iferer unb Belebter, genug „geborene“ Äitcbcnfübrer, benen 
ber Wille $ur Macht über (Öemeinfchaften fo eigen ift wie einem 
3gnatiuö von foyola ’). Man tarnt fagen, ba§ bie norbifche 2\affc 
fidt jur Btaatengrünbung unb sleitung ebenfo gut eignet wie bie 
vorberafiatifebe $ur lUrchengrünbung unb sleitung. Wo eine Äirdie 
genug weltliche Macht erreicht, wirb ihre Rührung ebenfo ftarl 
norbifche wie vorberafiatifebe Ittenfchen an$iebcit. IDas geigen bie nor; 
bifdten (fteftalten in ber (ftcfdticbte bes mittelalterlichen Papfttums. IDa 
es vielleicht für febe Ilirdte wefensmäßig nötig ift, ihre (Gläubigen auf 
gewiffe (ßlaubenefaQe $u verpflichten, wirb and) ber orientalifdte (fteift 

‘) IDcr Wille 3ur tttaebt über (öcmcinfcbaften ift auch noch 311 fpuren im <^err« 

febaftsftreben bcs ber vorberafiatifeben Seele gcbordicnbcn internationalen 25ant* 

Kapitals über bie (ftemcinfdiaftcn ber biefem Kapitel unterworfenen Staaten, btw. 

ber jeweiligen Mehrheiten in ber WMEsvcrtrctunq biefer Staaten. Das ergibt fidi 

aus ber wirtfdiaftsgefchiditlid? unb feclcntunblich bervorragenben Darftcllung von 

Scbeffcr: „IDcr Sieges3ug bes Hcibtapitals", 1925. 
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bet* Pcrebrung bes Worte? fidi wohl in jebet* Kirche regen. V>orber; 

afiatifct>e (Blaubensausbreitung unh orientalifcbc (Ölaubensfa^ung 

haben fidi als firebenftiftenbe Mittel gezeigt in jeher „propbetifeben 

Bewegung“. 3n heit morgenlänbifeben (ßüaiibensfdwpfungen finb 

beibe Kaffenfeelen außer her norhifeben 31t fpüren, habet* and) bieje 

(ölaubcnsfcböpfungen balh mebr im porberafiatifeben, balh mehr im 

norhifeben Sinne begriffen werben tonnten '). 

3m obigen ift mebr her (Ölaubensftil (wenn man fo fagen harf) 

betrachtet worben, welcher bei einem ^ufammentreffen norherafiati« 

feben unh norhifeben VPefens entftebt. Man tonnte and) nacb einer 

rein porberafiatifeben (ölaubensform forfeben unh würbe für fie 

ein eigenartiges finnlidmiberfinnlicbes Perbalten fennxeidmenb finhen 

ober aber entweber rein finnlicbcs ober rein finnenfeinblicbes Pers 

halten. Cfiliidt es her porberafiatifeben Seele nid)t, fid) in einer — 

für norhifebes Cmpfinhen wihrigen unh jweiheutigen, für porben 

afiatifebes £mpfinhen bödifteit (öenuß beheutenhen — feelifdxn Hage 

;wifcben Sinnlichem unh llberfinnlicbem 31t wiegen, fo bleibt ihr nur 

entweber bas >£ine ober bas Tlnbere. IDie pon (Dlbenberg2) — in 

norbifeber VPetfe — bexcicbnetc „femitifebe Perquicfung pon <Seilig= 

tum unh Borbell“ ift etwas Be3eicbnenbsPorberafiattfcbes unh als 

etwas Porberafiatifcbes in ben Poltern femitifdm* Sprache erft mög? 

lieb, feitbem unh foweit fie, hie urfprünglicb her Kaffe nad) por* 

wiegenb orientalifeben, porberafiatifebe £tnfd)läge erfahren haben. 

IDem norhifeben i£mpfinben ift (Tempelproftitution ebenfo fernliegenb 

wie hem porberafiatifeben nabe. IDie Sonnen her Wrebrung bet* 

3fcbtar bet* Babylonier, bet* 2lnabtta bet* fpäteren Perfer, her Tlpbro? 

bite in bet* bellenifcben Spät3cit, bet* Kybele 311 belleniftifcber Seit, finb 

Sonnen porberafiatifeber Srömmigteit. <^afis unh anbere perfifebe 

IDidxter 3etgen bas Sieb wiegen in finnlicbsüberfinnlicber Haltung 311 

Pollenbeter iDicbtung geftaltet, unb bas binarifebe Blut in (öoethe 

tonnte biefem Cficifte xpenigftens fo xx*>eit entgegenfommen, baß her 

’) Den V>crfudi, bas Cbriftcntum in norötfebem 0innc 311 begreifen, bat (bcs 

„norhifeben" im Kaffenfinne nicht bewußt) febon iltarf ion (geb. etwa $5 n. £br.) 

unternommen; t>gl. v. <->arnacf, tTtarcion, 1 g2;, Salb, fiutber unb Htarcion. 

I924, Seifegang, IDie (Smofts, 1024, 'Jlbfcbnitt „ITtartion". «Einen XVrfucb unferer 

Hage (bewußt im Kaffenftnne) ftellt bar (Clauß, Horöifcbe 03Iauben$geftaltung, 

)C)24; pgl. ferner cEillenius, Kaffenfeele unb (Cbriftcntum, Itlimcben je)Zb. 

2) 0 Ibenberg, Religion hes V>eba, 1917. 



„VPeftöftliche IDirxm“ entftanb. Es ift unmöglich, bei einem <^>afiö zu 

entfeheiben, ob ein (flebidn gefd)led)tlichen Genuß unb VPeinestruntens 

beit ausfprechen foll ober ob folche Sinnesgenüffe Stnnbüber heiliger 

Ergriffenheit feien. Platons „Gaftmahl“ zeigt wie (Goethes „VPcfts 

öftlidnr IDwan“, baß ein ^inübergleiten in folcbc finnlicbsüberfinns 

liehen Stimmungen auch bei norbifd)sbinarifd)er Ittifcbiing möglich 

ift, unb für ben IW 

rod finb eben folche 

Stimmungen 

burchaue beneid); 

nenb. Ein Bilbs 

wert wie Berninis 

„X)erzüdung ber 

heiligen vTherefe“ 

(2lbb. $o) ift bes 

Zeidmenb für bas 
i^imiberglctten bes 
Barods in finns 
lid>c tlberfinnlichs 
feit ober überfinns 

liehe Sinnliddeit, 

wie fid) folche 

Stimmungen auch 
bei iUyftitern unb 

befonbers bei Xttys 

ftiferinnen ber Bas 

rodzeit geigen. 

Sidi auf einem 

Grenzgebiet wie 
bem ber (Tempels 

proftitution ober 

ber JDichtung eines i^afis ohne Perluft eigenen VPertes 311 bewegen, 

ift nur bem Porberafiaten möglich unb wohl nur ben höchften 

menfd)lid)en Ausprägungen porberafiatifchen VPefens. IDie Gefdndnc 

ber X^ölter Dorwiegenb norberafiatifcher Kaffe zeigt, bafz immer wies 

ber aus bent finnlichsüberfinnlichenSichwtegen ein Abgleiten ins Hurs 

ftnnliche folgte. (Pber aber es erfolgte bie ebenfo echt porberafiatifche 

XPenbung zur Erftidung ber Sinne, zur 2lstefe. Ein Paulus tonnte 

Aufn. Alinari 

flbb. 80. £oten30 Bernini, Det3ütfung öer bl- dt?erefe, Rom. 



in öer Ehe höchftenö eine Einrichtung feben, welche »or eigentlicher 
Hurerei fehlten tön ne. Von Vorberafien unö Ägypten gingen Tlötefe, 
Htönchöwefen unö Weibeöerniebrigung aus unö festen fid) — ein Bei? 
fpiel xxoröerafiatifcher Einöringlichteit unö (ftlaubcnöauöbreitung — 
fo fcbnell unö griinölicb in öem auch »orberafiatifchsbeöingten Chrtften? 
tum öurch, baß auf öem Äon3tl $u tttacon gegen Enöc öeö 7. 3abr* 
hunöertö ein 23ifcbof fchon fragen tonnte, ob Öaö Weib wirtlich 
als ein Ittenfch an^ufeben fei. 2>u gleicher 3eit »erbot ein Äonjil 311 
Tiuperre Öen grauen, Öaö 7tbenömabl mit bloßen Rauben entgegen? 
3unebmcn, öamit Öaö ©atrament nicht verunreinigt würöe. IDaö ift 
echt »oröeraftatifcher (öeift; ähnliche 3üge finöcn fid) faft in allen 
(Ölaubenöformen Voröerafienö. IDer orientalifchen Kaffe ift urfprüng? 
lid) wie öer norötfeben öic hohe Dichtung xxor öem Weibe nicht fremö. 
iDen (»orxt>iegenö orientalifchen) Arabern vor Ittohammeö ift eö ebenfo 
xxxie lltobammeö felbft eigen, in öer $rau öie geachtete (öefäbrtin 
311 feben. Erft alö öer arabifdx ?löel in fpäterer 3»eit 3erfiel, als 
öic reinen oöer ftart »orxxncgenö orientalifchen <föcfd)lcd)ter rtad) öen 
atabifchen Eroberungö3Ügen in \v>eitcr 5crftrcmmg öer Kaffenmifcbung, 
in öen ©täbten x’or allem öer ^umifchung xxoröerafiatifchen 23luteö 
auögefct^t gexxxfen xv>aren, bilöeten fich auch innerhalb Öeö 3flamö öurch 
Eiferer öie üebren aus, xxxldx öie Achtung xxor öem Weibe »er? 
nichteten, lehren öer ©ünbbaftigfeit alles Sleifdxö unö öer befonöcren 
©ünbbaftigteit öcö xY>eiblid>en Wefenö, lehren öer ©innentötung, 
öie im Weibe nur noch öie Vcrloderin 3111* Wolluft ertennen wollten. 
©0 bleibt öer Welt Öcö 3flams, xxw fie nicht xxneber öurch anöcre 
raffifche Einflüffe, xv>tc etxx>a im ©ufiömuö öurch noröifche, umge? 
ftaltet ift — nur öie attö »oröerafiatifchem Wefen ftammenöe Wahl 
3Wtfchen äußerfter Verneinung öer ©inne einerfeitö oöer 3Ügellofer 
©innlichteit anöererfeitö, öenn öaö ©idnxxegen in finnlidxübcrftnn? 
lieber ©timmung glüdt auch innerhalb öer »oröerafiatifchen Kaffe 
anfebeinenö nur Wenigen. 

3xxxi Vorftcllungen von göttlichen Wefen finö für öie vorher? 
afiatifebe ©eele bexeidmenö oöer öoeh für eine »orberafiatifdxnorbifebe 
(Öeifteöxxxlt: Sruchtbarteitegötter oöer «gettinnen, xxxldxn reiner 
»orberafiattfeber (fteift jene oben bc3cidmete fmnlidxüberfimilidx Ver? 
ebrung entgegenbringt unö <^eilanöe, ©ünöentilger, Weltrichter, 
xx"»eiche öem voröerafiattfdx» ©ünöenbexxnißtfein entfpredxn unö öeren 
Wefen norötfdxr (fteift entgegentommen tonnte auö öer Einficht her? 
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aus in ein als 0dnild empfundenes Verhängnis der ei^elmettfcb* 
lieben Bedingtheit gegenüber göttlicher llnbedingtbeit. 

X^on den 0umcrern und Babyloniern bis 311 den Phrygern und 
übrafern reidten die ^eugniffe einer (der vorderafiatifeben 0eele 
entfpringenden) Srudrtbarfcitsverelmmg, und eine Welle foldter 
(Glaubensvorftellungen bat bis in den frübgermanifchen Horden 
gefcblagen: die Wanen im germanifeben (öötterglauben find 00m 
nordifchcn (Geift umgewandelte (Geftalten vorderafiatifeber <^ertunft; 
nur die f e n find rein nordifcb gefebaute (Götter. iDie Wanen find 
(Götter der t£rde, der ^ruebtbarfeit, des Friedens, des Reichtums und 
(0Indes: der vorderafiatifeben 0eele entfpricht es, Srucbtbarleit, Sric* 
den, Keidttum und (Gliid 311 vergöttlichen. 3u den Walten geböten 
HerthussHjörd, Js’rigg, eine die Wolluft verkörpernde (Göttin, Sreya, 
„die verbublte“ (Hedcl), Sulla, (Gefjon, 3dun, Balder und Hanna1). 
XPie ftarf das vorderafiatifebe X)orbtld noch nadtwirftc, gebt daraus 
hervor, daß die Sreyaverebrung im ffandinavifeben Horden durch (Ge* 
fange gefenn3eidmet war, die für urfprünglich*nordifches Empfinden 
durchaus m^üebtig find2). 

tDer Warte Balder ift eine der 3ablreid)en <^eilandsgeftalten, die 
der vorderafiatifeben oder nordifcbsvorderafiatifchen Welt entftam« 
men, eine urfprünglidtsnordifdnnt «Empfinden fremde (Geftalt. 0eiite 
mit den übrigen Wanen von 0üdofteuropa ber in den germanifeben 
Horden eingedrungenc V>crcbrung bat fpäter die 2lufnabme der ebrift* 
ltdten <3cilandgeftalt wefentlich erleichtert. 2ludt beute noch geben ja 
allerband Derfucbe, Cbriftentum und (Germanentum als wefensäbns 
lid) 311 erweifen oder irgendxxne 311 verbinden, von der (Geftalt des 
Watten Balder aus. Kctngcrmantfdte — und wie man bei dem 
ftarfen X^orwiegcn der nordifchen Kaffe im frühen (Germanentum 
fagen darf — reinnordifche (Glaubensgeftaltung läßt fidt aber nur 
am XPefen der 2lfeit erforfchen, auch am XPefen des frübindifdteit 
3ndra, 2lgnt, 0oma und XPannta viel eher als am fpätindifchen 
XPifcbnu und 0iwa, am XPefen des frübpcrfifdtcn ?lburama3da eher 
als am XPefen des fpätpcrfifdnn Xltitbra, am bellentfdxn Apollon 
viel eher als am bellenifdten SDionyfos. 

') IDic /jcrtunft der Wanen und ihr Wefen behandeln Schütte, iDänifchce 
Heidentum, J913, und nette I, iDie Überlieferungen vom (Gotte Balder, jc>25. 

2) iDa* „llnnordifche" in der Sreyaocrebrung haben auch (der eben genannte) 

Schütte und (Grdnbecb (in „Nordisk Religion“ bei üebinann, Illustrerad 

Religionshistoria, 1913) betont. 
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U/ic Betrachtung ift uom engeren (lebtet ber XUmftgcftaltung 
in bas weitere ber (öciftcsgcftaltung überhaupt eingemiinbet. iDa 
eröffnen ficb noch fernere 2tueblicte; aber bereu Betrachtung müßte 
bcn BlicE zu weit aus bem urfprünglichen ^ragenfrcis biefer Schrift 
hinauslcitcn. 0ic fdxließt barum an biefer 0telle ab. 

Beziehungen finb erfchienen jwifchen Kaffenfeelen unb Kunft« 
wie Lebensformen, Beziehungen wie fie, ausgcbcnb pou bcn raffen« 
funblichen >j£rgebniffen ihrer 3cit, fd>on (öobineaus „Essai sur 
rinegalite desraces humaines“ (|$53—| SrSö) unb 0t. Cham« 
berlat ns „(örunblagen bcs 19.3äbrbunbcrtsu (j.Tlufl. |$99) ertcn« 
nen unb fuchen gelehrt haben, ittit ben $orfcbungsmittcln ber pbäno« 
menologifchen Pbilofopbic hat bie (örunbcrfchcinungcn folcher Be« 
Ziehungen betrachtet L. *5. Clauß, „IDic Horbifche 0eelc. Tlrtung, 
Prägung, Tlusbrucf“, J923, unb „Kaffe unb 0eclcu, 1926; rom ge« 
fdnchtöwiffenfchaftlichen 0tanbpunft ift i£ r b t porgegangen in feiner 
„XT>eltgcfd)id)te auf raffifcher (örunblage“, 1925. iDicfcn Xüerfen unb 
fo auch porliegenbcr 0d)rift ift cs eigen, bas tDefen beftimmter Kaffen« 
feclen in ben Lcbcnscrfdxinungcn unb (öefittungsfehöpfungen erfennen 
Zu wollen, bie als ber Tlusbrucf biefer Kaffenfeelen gelten müffen. 

(Dsfar XPtlbc hat (in „De profundis“) einmal gefchrieben: „$ür 
ben Künftlcr ift Tlusbrucf bie einzige XTVifc überhaupt, bie VPelt 
ZU begreifen.“ >£inc i£rforfchung ber Kaffenfeelen in ihrer £in« 
xpirtung auf (öeiftesgefdnd)te unb (öeftttung bebarf gefchichtlichen 
Blides unb einer Säbigfcit zu jenem pon XPilbc bezeichnenben fünft« 
lerifchen VPeltbegreifen, bazu einer Kenntnis bes leiblid)«fcclifdxn 
XPcfcns ber Kaffen, welche in ber jeweils betrachteten (föcfittung mit« 
gewirft haben ober mitwirfen. i£ine fold)e K a f f c n E u n b l i d) c 
(öefittungsforfchung fängt heute erft an, möglich zu werben, 
nachbem burch eine cingchcnbcr werbenbe Kaffenforfdnmg nicht nur 
bie leiblichen XttcrEmalc fonbern auch bas fcclifdx XT>efen ber ein« 
Zeinen Xttenfchenraffen fidxtbar geworben ift. IDamit erElärt es fidi 
pon felbft, xpenn eine 0dnift xv>ic bie porliegenbe noch Piel Pon 
einem elften XXcrfuch an fid) hat. Tiber jebe Sorfchung voirb mit 
erften t>erfuchen anheben unb binausfdncitcn über elfte XTerfuche. 

i£ine raffenfunbliche (öefittungsforfchung xpirb bie Hachbenfcn« 
ben in ben einzelnen V>ölfcrn fddießlid) erEennen laffen, xxxldx raffen« 
fcclifdx Kichtung zur Ö5röße, xxxldx zum Verfall ihres XTolfcs führt. 
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<odnbcl 37* 
p. ^jarnacf 113, 124 
v. <3artmann, £. so, s?* 
<baupt 9s, ?!3 
*b«ufcnftcin 112 
Hebbel 32*, 37, 66, 75, 7$, ?22 
<>ebcl 64, 65*, 6S 
«ocgcl $7, £>373* 
Neuster 3S, 52 
p. <3«fntannstbal 5? 
*ooffmann p. ^offmannstoalbau 5S 
<30blxDctn, PoftilUon ?os* 
<36lberlin 33, 34*, 69 

3<mE, U, ScSgcfpann ?07* 
3ean Paul 64, 67*, 6S, 77 
3enfm 3. X>. 9 
3efus 60, ? ? 2 f. 
3pfen ??4 
3joErates 59 

Beats 33, 34* 
Beller, <S. 64, 6s, £?94* 
Bemal Pafeba |?5 
Ber, XV. p. 56 
BierEegaarb ?20*f. 
v. Bleift, <3. 40, 121 
Bnop ??s, ??9* 

p. Bobell, Sr- 9? 
Bormat (©Ealb) 56 
Bretfcbmcr 39, 65 
Brifcbnamurti ??s 

£angbcbn s6 
£ange, VXHlly 62 
ilaube, <3- $4 
£eifegang ?24 
£ocbner, ©t., Utabonna ?o* 
Loyola ?15, ||7, |23, ID 277* 
üubxmg, 0tto 3S 
-Hutbcr 64, ID?24* 

fcttajano, 33ilbnis bes ITtelmi 96* 
tttann, EEbomas 26 
ittarEion ? 24 
fcHaufollos ?09 
Itteißncr, B. 62 

bfteyr, dtcldnor 27 
ttticbclangclo 9?* 
iTltftral 4? 
tBobammeb ??4, ?26 
ittoliere 57 
fltoltte 29, ID 373* 
Ittoore, (Tb- 50, 5?* 
ETtoriEe 7s* 
fcttüller, EDalter ?09, ??o 
iVtuncb, £. S4 
fcttuffoltm 2?* 

ncctcl 56, ?27 
Hcibbarb p. Bcuentbal 27, 90 
Hic^fcbe 6s, S5, $9, 90, ID? 02* 
Hopalts so* 

(Dlbenbcrg ? 24 

Pagamni S5, 1D330* 
Paulus ? 25 
Platon ?25, £ ?4?* 
polanco (3efuit) ? ? 7 
Pouffin 9?* 

— , £anbfcbaft 92* 

Baabe 66, 67* 
Baffael €?7S*, ©ijrttn. fcttaboona ??* 
Baimunb ss 
Bcmbranbt 93 
Bctbel, IDcr üob als Sreur*6 70*, 72 
Bipley ?2? 

?30 



Ttonfarb 33, 34* 
Rubens, XVeg nacb (öolgatba 93*, D 6$* 
Kuvsbaet 92 

©acb8, f>ane 6$, 77 
©aint=©imon, (öraf £. <5- 119* 
©anonarola $5, £176* 
©cbeerbart $4 
©cbeffer |23 
©dnllcr 6$, $5, $9, 90, |I7 
©4>lüter, 6er (öroße Äurfürft 74*, 101 
©cbopenbauer $0, $}, ID374* 
©cbultS^Haumburg 62 
©dmtte 127 
v. ©ebtoinb, fcHoritj 65*, 6$ 
©cabrooE }}3 
©eibl, 3ob«nn (Gabriel 6$ 
©baEefpeare 6J, 6$ 
©Eopas 109 
©oErates 77, £ J3$* 
©pcngler 45» 6| 
©pino3a 45, 46* 
©pi^weg 65*, 6$, 77 

— , Der Pfarrer 66* 
©teiner 116 
©tieler $$ 
©tifter 64, 65* 
©trinbberg 42, ID}32* 
©trsygowöEi 49 

tEennyfon 33, ID 323* 
ILboma, <batiö D 3. Ttufl. }}5* 

tEboma, XVürbigung 6. Äütifders 69 f., 
75 f. mit Ttbb. 

tTboma, £. 27, 67*, 6$, 90 
tEibcmann 3$ 
ZEillcnius 124 

lltdanö 7$* 

Vcrbt $5 
Vertocbio, (Eolleoni 74, 76* 
Vifeber, Peter 96 

— , ©cbalbusgrab 9$* 
Vogl $$ 

tVagncr, Tdcbarb 37, $J, $3, $5, $7, 
}|2, ID374* 

XValtber v. 6. Vogelxoeibe 90 
XVeife, Cbftftian 5$ 
XVilbe, 0. }2S 

tVilbbagen 25 
VOÖlffUn 95 
XVoltmann }2 
XVocrmann 95 
Worringcr 56 
XVrigbt, S- 7t. 42 

^aratbufebtra 112 f., 115 
Sorn, 7t., fcUdbcbenbitber |6*, 104*f* 
3uloaga 46 

— , d5emdlbc 47* 
Btointfcber, fcttdbcbenEopf $2* 

6d}lagtv6rterver$etd}ms 
flbbilöungen ftnö mit einem * Sternchen neben öer Seitenjobl be3eicf?net. Dgl. aud? bie Hamen 

öer Künftler im Hamem)et3eid?nis. 

Ttbd in unteren ©Siebten }7 
TtnaErcontiEer 5} 
Ttfen 127 
TtsErefe 126 
Ttuftreten }5 

Bajuvoartfcbe fcttunbart $$ 
Baroef, tPcfcn «5, 9& 

— , u. 2<enaiffance $6 
— , als binarifebe £rfcbcinung 9} 
— , Verbreitung 99 
— , binartfebe Ttuölefe 107 

(Ebriftcntum }|3 

— , ©tdlung $ur Srau 126 

Danjig, fcttarienEircbc 95* 
Dinatifcbe Tröffe, Ttuftreten 27 

— , ©timmungsmenfeben 39 
IDinarifebe TUffe, Äunftgeftaltung $4 

— , Äraftu>6rter $$ 
Dresben, $rauenEircbc 94*, 99 

£bbifcbe Dichtung 52 
£d6fungsgebanEe $3 
£fpreffioni8mu8 $4, 3 05 

|3? 



{form tmb 3nbalt 7, |3, 29, 43, 
— , boble 5| 

SormEultur, xoeftifebe 2|, 43 
SormlofigErit, oftifcbe u. oftbaltifdte 23, 

24 
Sranjbfifcbe (Sefittung 44 
SruebtbarEeitsperebrung 127 

(SalUlder JJ3 
(SartenEunft 62 
(Seigc 92 
Gentleman 25 
(SotiE, ^öilbnisEunft |0| 
(SotiE u. Benaiffance 7 f., |3 
(örobiantsmus 90 
(Suabaljara (Scbloßbof) 6|* 

Heilsorbnung n5 
HeimatEunft, binarifebe $$, |o$ 
Hellenen, BbetoriE 6$ 
Hellenentum 35 
Hellenismus (barocEe Bunft) J 09 f. 
Herrcnbaufen, Part 63* 

3efuiten 117 
3mpreffioni6mus |05 

3slam n6 
3slanb 59 
3ubett als Bünftler 5| 
3ugenbftil $3 

Benntnge 53 

Bircbc 123 
Blaffijismus 104 

üanbfcbaftsmalerei, norbifebe unb 
xpeftifebe 49 

fcttatlanb, IDom 97, 99* 
fcttajbaismus 117 
fctttnncfang 90 
bttimeben, £ngltfcber (Satten 63* 
m?fttt, ofHf<4>c 72 

— , norbifebe 73 

nibilismus so 
Hotbifcbe Bunft J3 
norbifebe Baffe, Auftreten |5 

— , £yriE 33 f. 
— , Stellung 3. Pbilofopbic 45 

(Dbfffee 40 

?32 

(Drientalifcbe Baffe 60, |jf, 116 
0rientalifcbe Baffe, Stellung 3ur Srau 

|26 
(Dftbalttfcbc Baffe, Auftreten 25 

— , lyriE 3b 
— , Tlbxpeifung p. Sorm 79 

(DfKfcbe Baffe, Auftreten 23 
— , Sormablebnung u. Sorntubers 

nabme 64 
(Dftifcbe 3üge bei HenEcrn ufxp. J02* 

Pafftonsfpiele 112, 116 
Pergamon, 5eusaltar 11 
Pbilofopbte, Stellung b. Baffen jur 45 
Portugiefifcbe (SotiE 9s 
Pofe, im xpeftifeben Auftreten J5* 

Baffenfeele J2S 
Benaiffance 104 
Benaiffance u. (SotiE 7 f., |3 
BbetoriE 59 

Saga 59 
Seblingbanb 56, 57 
Sebalbusgrab 96, 9s* 
StmpUjifftmus 26 
SEalbcnbtcbtung 52 
Sosialismus jjs 
Spanifcbe (SotiE 97 
Spanifcbe Bunft 46 
Stümifcbungen in Bauxpcrten unb 

Straßenbilbern 95 
Sttl3tx>ang 101 

ITempclproftitution 124, 125 

ÜCierornament 57* 

DerEünber, norbifebe ||4, ??6f. 
— , religiofe 114 
— , Baffifebe Brtung 115 

t>orbcrafiatifcbe Baffe, (Slaubensform 

115, }24 
— , im Hellenismus ;; | 
— , SyriE 36 

\X>anen 127 
VX>eftifcbe Baffe, Auftreten 15, 20 f. 

— , Bunftgeftaltung 43 
— , tPefcn 44, 49 

EDi§, rafftfebe VX>efensperfcbiebenbeit 66 
XX>ortEunji 5S 
XPortnerebrung 60 
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VPcrfe pon Prof. iDr. ^atis S* Ä* <35 untrer: 

Ba ffenEunbe des beutfdjen Pottes. 51 -Bs.saufmö. 
{17.7lufl.) B07 ©eiten mit 5$o 2lbb. unb 29 Barten. <35eh.mt. jo.—, 
5wb. int. |2.—, ^albleber mt. |5.—. 

Die »ornebme unb fadjUcbc, forgfdltig abwdgenbc Brt ber Darftellung, »erbunben 
mit einem gldnjenbcn Stil, macht bas Stubium bes ausgezeichneten Buches 3U 
einem (Senuß. Prof. 5a Baume, Bldtter f. beutfebe Porgcfcbttbte. 

ID i c befte unb reichhaltigere gemein»erftdnblicbe Darlegung bes 
Baffenproblems in BücEficbt auf unfer Polt. bie wir Eennen. 

Seitfdmft für Deutfdttunbe. 

Die getür3te billige Ausgabe bes großen Wertes, ber PolEs*(öüntber: 

Bleine Baffentunbe bes beutfeben Pottes. 
mit j 00 Bbb. u. J3 Barten. 29.—43. (Lfb. Ö5et>. mt. 2.—, 5wb. mt. 3.—. 

„Das Wert heißt mit Bed;t ,Poltsgüntber‘. €s bringt bas Wefentlicbe über raffen* 
Eunblicbe fragen unb »erarbeitet bie neueften $orfcbungen auf biftorifebem, fpracb* 
lichem unb »orgefdncbtlicbcm (öcbictc Dennoch ift es fo gehalten, baß es jeber lefen 
unb »erflehen tann." Die Heimat. 

Die norbifebe Baffe bei ben jfnbogetmanen. 
mit etwa 100 Bbb. Preis etwa mt 7.—. £rfcbeint <berbft J933. 

(Günther 3eigt, baß febon in früheren Seiten ein «Einbringen ber norbtfehen Baffe in 
»erfchiebene PblEer 2lficns nachweisbar ift; bie norbifche Baffe wirb bort 3ur ^erren* 
Eaftc (3. B. bie „weißen" Brabmancn 3nbtcns ufw.). Dicfcr Hachweis i»irb mit 
allen mittein ber Wiffenfcbaft unb ber *s'orfcbung geführt, fo baß ein überaus »icl* 
fettiges Wert entftebt. Wir lefen »on ben ITtenfcben ber jungen Steilheit, ihren 
Wanbcrungen, ber burch Baffenunterf(hiebe begrünbeten PcrfchiebcnartigEeit ihrer 
(Scfdßc unb Sicraten, »om ^atcnErcuz, »on inbifeben (öoitbeiten ufw. 3luch hier »er* 
binbet fid>, wie immer bei (ßüntber, aufs glüdlidjfte x»iffcnfchaftliche (örünbhchEeit 
mit lebenbigcr (BcflaltungsEraft unb lUarheit ber Darflellung. 

KaffEiHunSe «utoiMä.5X"“tTÄÜ 
567 Bbb. unb 34 Barten. <35ct>. mt. 9.—, 5wb. mt. jo.$o. 

(Günthers $eftftellungen unb bie baraus gesogenen Schlüffe ftnb auf einwanbfreier 
wiffenfchaftlicher (Stunblage aufgebaut. Deutfcbc TlEabemitcrzeitung. 

Bafientunbe des jübifeben Pottes. r,60%^mil 
505 Bbbilbungen unb b Barten. ö5eh. mt. g.so, 5wb. mt. JJ.70. 

(DEmc jebe furcht unb falfche Scheu, aber in Eeiner Weife einfeitig unb ungeredtt, 
gefd)weige benn gar mit (Öebdffigtett bargeftcllt. Inhalt wie Sorm niuflergültig, 
tiefgrünbig gefaßt, wiffenfchaftlid? geftüQt, einwanbfrei unb unumftbßlich. 

Die Bommenbcn. 

3. $. l c b m a n n 0 X> e r l a g / fcft ü n d) e n z B£D. 



XPerfe von Prof» IDr. 1L (8 untrer: 

OihoT itti* V /*4Vo 2* *>crb- u- mvm' Auflage. *24 Beiten mit 
Ultu 127 Hbb. (0et>. Mt 4.—, 2xx>b. m?. 5.40. 

1Dö8 Buch (öüntbers wirb eine unferer Hauptaufgaben fürbern, bie Begrünbung 
einer neuen, einer abltgen (öefinnung unb (Scfittung. 

iDeutfcblanbs Erneuerung. 

•Der Horbifcbe (5eban?e unter ben iDeutfcben. 
7.—9. Eaufenb. Ö5cl>. tXXt 4.—, £u>b. Mt 5.40. 
„Ö5erabe bas Bewußtfein bes norbifd;>en gemetnfamen Blutes ift ein XIToment, bas 
nicht trennt, fonbern 3um feften 5ufammenfcbluß führen jollte." 

3ohanniter*0rbensblatt. 

Pol? unb Staat in ihrer Stellung $ur Per= 
erbung unb Tluslefe. 2. Auflage. <m-«». 1.20. 

(öüntber forbert, baß ber Staat mehr als bisher üebrmeifter unb äuchtmeiftcr 
toirb, wobei an bie Tluftlärung über richtige (öattenwabl, anbrerfeits an bie Um 
fruchtbarmadjung tTtinberwcrtiger gebaebt wirb. IDicfe Heine Sd;rift perbient 
weitefte Perbreitung. 

Uaffengefchtchte bes bellcnifchen unb bes 
rAmtfrhoti VWlW mit einem ^itocranfcang: Hetlcnifcbe unb 
vl'llUfU/£ll V'Ulti-P. römifche Hopfe norbifcher Haffe. ITTit brei 
harten, $3 Hbb. im <Xejrt unb 64 Hbb. auf |b tafeln. J929. (öet>. tTtt. 5.$o, 
£tx>b. Mt 7.20. 
„So entffrbt aus ben Ergebniffen ber Haffenforfcbung bie bringlicbe Aufgabe, XPcge 
unb Biele ber bumaniftifeben Bilbung von (Srunb auf neu burch3ubenfen unb 3U 
geftalten." Prof. £)r. ColUfcbon i. b. HbeinifcbsXPeftf. Btg. 

Platon ab 6ücct 6t« Gebens. SSSÄT 
unb beren 23ebeutung für bie (öegenxoart. Htit j Bilbnis Platons, (öel?. 
Mt 2. j 5, £wb. Mt 3.20. 
„IDicfe tletne, aber fehr lefenswerte Schrift ift recht lehrreich, fie wirb vielen Heues 
fagen, inbem fie Platon von einer viel 3U wenig beachteten Seite feines viclfeitigcn 
JDentcns unb XPirtens 3cigt." 

Prof. B. Bauch i. b. Blattern f. beutfehe Phüofophie. 

Hitter, £ob unb Ceufel. Ctt bcIt',fd,c <ßrtflntt- *•?lufl- 
(0et>. tttt 3.J5, £eiim>anb XHE. 4.50. 
Ein würbiges beutfebes Scitenftücf 3U bem (Cartylefcbcn XPcrt, um fo wertvoller 
für uns, als cs ben beutfeben Helben fdülbert. IDeutfche 5eitung. 

Beutfehe Hopfe norbifcher Haffe. 
lin unb Prof. iDr. Sjans S. H. (Günther. 0.—$. Hart. Htf. 2.J6. 
IDas Ergebnis bes vom tPertbunb für beutfehe Poltstums* unb Haffenforfcbung 
vcranftalteten Preisausfchreibens. 
IDicfe Hüpfe finb tatfäcblicb eine Huslefe prächtiger, ed;t germanifeh wirtenber, beut* 
fd?er fcttänner unb Srauen. IDeutfche Leitung, Berlin. 

j 53 Beiten mit j tlitelbilb. 

E. 
Ber? 
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Don Profcffor 3Dr. Paul ©d>ul$cs 
Haumburg. mit 159 Kbb. (8eb. mt. 6.75, Bunft unb Kaffe. 

£6td. mt $.—. 
£im uernicbtcnbe Kbrccbnung mit ber „Kunft" ber »ergangenen 3eit. 
3nbaltsüberfid;>t: Kaffe, Körperbau un6 Kunftfcbaffen / Kuben’© Hbriftu©* 
bilber unb feine 0elbftportrdt© / fodnbc al© HbaraEteriftiEum / Unbewußte© in 
0elbftbilbniffen / norbifebe© unb 0ftifcbe© im (örieebentum / 0oEratc© unb bie 
Saune / IDcr norbifebe iTtenfcb in ber Kenaiffance / Blonbe t£ngel in ber italienifcben 
Kunft / 0eltenbcit ber norbifeben Kaffcnibeale in ber mobernen Kunft / IDa© erotifebe 
VPunfcbbilb al© raffifebe© 0eIbftbeEenntni© / DolEsentfcbcib in 0acben ber Kunft? / 
Srauen al© bilbenbe Künftlcrinnen / 0tellung ber japanifeben Kunft $ur Hadtbcit / 
iDie iftoberne unb bie Kaffe / Unfcböpferifcbe© Haften natb 0enfationen / 0ymbole 
ber mobernen Kunft: IDer 3biot unb bie ©irnc / Peruerfe Dorliebc für frembe 
Kaffen / IDie 0£bretEcn©Eannner in mobernen Ku©ftellungen / tDober eine gewiffe 
Kunft ibre Mobclle bolt: 3rrcnbau© unb 0anatorium / Kaffcnfcele unb tttafebine / 
<oilflofigteit gegenüber ber üanbfcbaft / Kaffcnbygiene für Künftler / Kuslefe ber 
llnfeböpferifcben / Kaffe unb 0port. 
„©cbul^esHaumburg© Untcrfuebungen bebeuten in jeber Bc3iebung einen (Gewinn 
für btc Kunft, bie Künftler unb Äunftfreunbe. £in in feiner Knappheit »ortrcfflicbes 
£inleitung©Eapitel „IDer Utenfeb unb feine Kaffe" bringt alle©, wa© ber niebt mit 
ber Kaffenlebrc vertraute £efcr wiffen muß, aber auch für ben mit ibr Dertrauten 
ift bie hier gebotene Bcbanblung ber Sragc unter Eünftlerifebcn töcficbtspunlten 
b^ebft lefenswert." ‘ Bayreutber Blötter. 

iDie norbifebe 0eele. 
Bücher r>on 3Dr. Hubxr>. $erb. Clöuß: 

2. umgearb. Ktiflage. tTtit j 6 Kunftbruds 
tafeln. (0d?. mt 3.50, Stob. mt 4.$o. 

dlauß unterfuebt ben 0tU ber norbifeben 0eele in allen BcjirEen ibrer Heibenfebaft, 
im Eeufcben Kbftanb ber 0<bam, im (ßeftanbni© ber -Siebe, im ^weiEampf ber 
0cbwerter, im 0ebweigen ber Kebe, im 0<ber3 unb tDit$. IDie Unterfdncbe unb 
(Bremen bc© feelifd>en Derfteben© au© bem (öeift ber Kaffen, tbre Derbtnbung $um 
germanifeben Hypu©, ber au© norbifeben unb balifeben Anlagen gleidnndßig ge* 
mifd)t ift, tbre Trennung »otti mittelldnbifeben unb oftifeben Hypu© möge man in 
biefem Buch ber Beifpielc unb ber lebenbigen Knfebauung naeblefen, ba© ein IDeuter 
unb ein 0eber gefebrieben bat, aber aueb ein Pbilofopb ber Kamera, bem ber Blief 
für bie norbifebe (Scftalt aufgegangen ift. iDeutfebc Leitung. 

Hilft PwT? Einführung in bcn0in 
cöeftalt.) mit|76Kbb. Preis 

©tnn 6er leiblichen 
._ etwa iTlt 6.—. 

(Elauß febeint ficb auf bem (öebiet ber pbyfiognomifeben uergleiebenben Kusbruef©* 
forfebung 3U einem dbnlid>en Pfabfinber 311 "entwiefcln, wie cs Klage© auf bem 
<55ebiet ber grapbologifcben Kusbrtiefölebre geworben ift. IDie ‘ Umfebau. 

V ^on ^id^enauer. mit 40 
U lUf ir unu <Vu||U Bilbniffcn unb 90 Hotenbeifpielen. (0eh. 
mt 7.50, Sw6. mt. 9.—. 
£iebenauer ftebt ja fd?on al© £rforfcber ber 5ufammenbdnge 3wifcben Kaffe unb 
IttufiE an erfter 0telle. Hun bat er fein reiebes XDiffcn in einem prächtigen XDerE 
3ufammengefaßt. £0 ftellt alle unfere großen beutfeben HonEünftler in tbrem 0cbaffen 
uom rafftfd?en ö5efiebt©punEte au© bar. ?iber aueb tltufiE, bie au© anber© raffifd?cm 
Ö5efüge erfproß, wirb aufgeseigt unb in Pergleicb geftellt. Hiebt nur befte Kbbil* 
bungen unfercr grbßtcn beutfeben HonEünftlcr, fonbern auch 3ablreiebe Hotenteirte 
3ieren ba© Bueb- Ht6ge e© in bie <3<in6e »ieler beutfeber tltufiEfreunbc Eommcn; 
fic werben aus ibm fo manebe wertvolle gan3 neue Kuffaffung gewinnen. 

©eutfehe Leitung. 
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23ud)er unö ©Triften pon 

Keichabauernführer unb Keicbserndbrungöminiftcr XXX IDarr£ 

Das Bauerntum als -Hebensguell bet Worbis 
fcfjctt kläffe 2’ 'iu^a0C* 4$0 ®citcn- (55eb* *nt. —> *tr)ö- 

0o fcbrieb Pg. tUinifterialrat 2Dr. <3- 0tellrccbt in ber H.0. „Hanbpoft": 
*3n fchonungslofer, graufamer SoIgcrid?tigEeit jcicbnet !Darr6 bas Bchicffal ber 
Polter: Bauerntob ift V>oltestob. Kuf bem Kcf erlanb wdchft nicht nur bas 
Brot, fonbern es w a cb f e n bort auch bie tU e n f <h c n. IDas tann man 
nicht mehr »ergeben, wenn man bicfes Buch gclcfen hat. Unb man muß cs lefen, 
um 311 wiffen: <3alt! Bis hierher mit bem beutfchcn Bauerntum unb nicht weiter! 
Unb bann 3urücf $u ben taufenbjdhrigen d5efc$en, nach benen allein (öcfchlecht um 
(55efcblccht fich auf ber 0cholle wie eine lUttc aneinanberreihen tann. — IDiefes 
Buch muß gelefen haben, wer r>om bcutfchen Bauerntum fprecben 
w i 11." 

XTeuabel aus Blut unb Boben. 
<35eb. iXit B.20, Htr>b. tut. b.go. 

Das Buch ftellt eine (tat im waht'ften 0inne bes XPortcs bar, ba cs bem Perfaffer 
gelungen ift, mitten im Perfall ber fittlichcn unb fulturcllcn XPclt neue XPege für 
bie XPiebererftarfung bes beutfchcn Poltcs 3U 3eigcn, XPege, bie wirtlich gangbar 
finb. Klte Überlieferung unb tiarcs Pcrftdnbnis für Hebcnsnotwenbigfciten unferes 
Poltcs haben ben Pcrfaffer 3U bicfem XPert geleitet, bas bcntenben unb fämpfenben 
IDeutfchen balb ein guter Hamcrab fein wirb. „IDcr Eingriff", Berlin. 

Dos Sd?mein ols Kriterium für nordiftfye Dölfer unb Semiten. 
Preis tüt. J.—. 

IDoIt^er Kotfyenau unb bie Bedeutung der Hoffe in der tDelt* 
gcfdjicfjte. — Katljenau und dos Problem des nordifd?en HIenfdjen. 
Preis tut. —.50. 

Stellung und Hufgoben des Sondftondes in einem nod? lebens* 
gcfdjlidjctt (Sefidjtspunften oufgebouten deutfcfyen Staote. 
3ur IDiedergeburt des deutf^en Bouerntums. Preis je einzeln tnt. —.20, 
jo 0tüct tUt. j.—, joo @tücf tüt. 0.—. 

DOS 3u^t3iel des deutf^fen Dolfes. Preis cin3eln tttt.—.30, jo Btüct 
tut. 2.—, JOO 0tücf tITt. J 2.—. 

VWF tu &er (Öeburtenrütfgang unb feine Solgcn für 
ilt IDeutfcblanbs 3utunft. Don 0tto Helmut. 

XUit 24 gan^feitigen Bildtafeln. Preis tUf. j. 
IXus bem 3nhalt: Kücfgang ber ehelichen ^ruchtbarteit, ber (Geburten, ber 0terb* 
lidjteit / IDcr trügcrifche (Öeburtcnübcrfchuß / Altersaufbau bes beutfchcn Polfes J9J0 
unb J925 / JDie (öroßftabt als tttaffengrab bes Poltes / Itinberarmut erhbht bie 
fo3talen Haften / Beruf, fo3iale 0tcllung unb Kinbersahl / Die IDrohung bes Unter* 
menfehen / KüdEgang ber Pollwcrtigcn, 3«nahme ber tUinberwcrtigen / Itonfeffion 
unb Itinbersahl / Kaffe unb Äinber3ahl / Ausgaben für gcifttg unb fbrperlich Ö5e* 
brechliche / IDic Sruchtbarfeit europäifcher Polter / (öeburten unb (Eobesfälle iDeutfch* 
lanbs im Pergleich 3U ben umliegenben Hänbern / IDic norausfichtliche Bcubltcrungs* 
entwictlung ÜDcutfchlanbs im Pergleich 311 ben umliegenben Hanbern, in 30 3ahrcn. 

3- S> 1 c t> m a 11 tt 8 X> e r i a g / 111 ü 11 d) c n z ©XXX 



flcenfd)lid)e Ruslefe unö Raffenbygiene 
^on Pr°f* ^r* ^cn$* (23aiirsSifcbers£en3. 23ö. II.) 

\^**0**^*v* 5.u. 4. völlig umgearb. Rufi. boo Seiten mit J2 Stöurcm 
(0eb- fcttf. J3.50, tfroö. Wit J5.30. 

©as 33ucb (teilt tieffinnige (öeöanten bar über alle xptchtigen (ftegenwartsfragen 
unferes Voltes. Heben ben Rrantheiten als §attoren bei 6er biolocjifcbcn Ruslefe 
treten erbliche Veranlagung un6 fo3iale (ölieöcrun^ als Ruslefemachte in helles 
5icbt. Uber (öcburtennufgang unö Frauenberufe, über Wanberungsauslefe unö 
Schicffal gan3cr Waffen unö Völter erfahren wir ©inge pon größtem Ernfte. 
IDas ganjc Such ift ein heiße» Gingen um üeben unö <Iob öes öeutfehen Voltes, in 
feiner Sprache jeöem perftänölid) unö für alle, öie beni Sterben unferes Voltes nicht 
ruhig sufeben wollen unö tönnen, ein Rnfporn 3um Seginn öer Erneuerung pem 
innen heraus, angefangen bet fich fclbft. ©er ZEürmcr. 
SaursFif«her*5cn3 Sö. I: Utenfcblicbc ErbHchfeitslehre, erfcheint in 4. pöllig umgear# 
beiteter Auflage im Winter J933. 

ZUeine Vererbungslehre unö Uaffenhygiene. 
Von Ptof. ©r. <3. XV. Siemens. 5. Rufi. Hlit 59 Rbb. unö harten, 
(öeb. tut. 2.70, £\r>ö. tut. 3.ho. 
Ein 5eitfaöen tatfächüch allcrerften langes! ©er geringe Preis ermöglicht öie Rn« 
fchaffung auch öenen, öie fich öie umfangreicheren Werte auf öiefen Gebieten nicht 
taufen tonnen, ©cn Siemens möchte ich wirtlich in öer <oanb icöes wahren ©eut« 
fchen fchen. Rllbeutfche Slötter. 

Raffenpflege im t>ölfifcf)en Staat.’3!" 
Cbemnit}. 5. Rufi. <33cb. litt. 2.20, ihx>6. tTtf. 3.20. 
Förberung öes <ooehwertigen, llnfchäblichmachung öes Utinöerwertigen, öas ift öie 
Förberung öiefer Schrift. Sie wenbet fich nicht nur an Öen Verftanö, fonöern 
weeft öas Ö5ewiffen öer Voltsgenoffen, öamit es fein wertpollcs Erbgut rein unö 
lebenöig erhalte. 
Rus öent 3nl?ßlt: Was feöer pon Kaffe unö Vererbung wiffen muß / Wie tann 
man raffenhygienifeb arbeiten? / Reinhaltung öer Raffe / ©ie jüöifchen Einlagen / 
Strafen für Raffenfcbänber / Wir brauchen btc 4«2Unöcr«Ehe / (ftegen fcUarcufe unö 
<ürf<hfelb / Äinöer3ulagen unö Äinöerabsüge / ©ie Rufgabc öer Raffenämter / 
ufw. ufw. 

©er Untergang öer Bulturuölber im üicf)te 
Von Prof. ©r.Ettmn ^3aur, inüncbeberg.2.Rufl. 

vtz Axiologie ^h. m. . 

Von ©eutfehen Rhnen für ©eutfd)e Mittel. 
RUgcmcin perftanölicbe ©arftellung öer Etblicbfeitslebre, öer Raffenhmöe 
unö öer Raffenbygicnc. Von prof. ©r. meö. Pb- Äubn unö ©r. nteö. 
<5. XV. Rratt^. h Rbbilöungcn. preis tttf. 1.—. 
Ein 23u<h für jeöermann, auch öer einfaebfte Voltsgenoffe foll es perftehen tonnen, 
es will jeöen ©eutfehen für öie Butunft feines Voltes mitpcrantwortlich machen unö 
in ihm öie üiebe unö Öen Stols 31t feinem Volte erweefen. 

j. 5. Äcbmöiins Perlag ✓ tltüticl)en z StP. 



Profcffor IDr. 5uötr>ig 0 cb e m a n n s Sreiburg 

Stuöien $ut (5efd)id)te öes UaflengeöanEettS 
136.1: 2Die Kaffe in 6en (Beiffröxpiffenfdjaften. 4$o 0eiten. 
(öeb- mt. jO.20, £n>ö. mt. j$.—. 

mit außcroröentlicber Beberrfcbung öes gewaltigen Stoffes unö außcroröentlicber 
(öewiffenbaf tigEeit if hier ein fcl^r großes material jufammengetragen, öas mit 
üebbaf tigEeit unö Begeiferung unö mit fartem Eintreten für öie perfönlicbe Uber* 
jeugung öes Perfaffers nicht nur öem Sacbgelebrtcn, fonöern aud) öcm gebilöeten 
Äaien öargeboten wirb. Prof. Dr. ». £ g g e l i n g im „Dnatomifcben feiger". 

15b. II: *oauptepod?en unb ^auptpolfer bet <35efd)id?te in 
it)rer BteUung $ur Kaffe. Preis geb.m. fö.zo, iwb.mt. j$ .—. 
iDas Buch ift mit »ornebmfter 0acbHcbteit, bewunöcrnswcrtcr Beberrfcbung öes 
0toffes unö jener UnparteilicbEcit unö jenem Verantwortungsgefühl gefebrieben, wie 
fie unfere beften (öefebiebtsfebreiber aus3cidmen. £in »or3Üglid)es, boebintereffantes 

Prof. IDr. 21. IDrews im „Karlsruher üagblatt". 

15b. III: iDie Kaffenfragen im Bdjrifttum 6er Heu^eit. 
tf5eb. mt. js.—, £x»ö. tUt jg.so. 

Einige aus Öen 2 $ o ron 0cbemann bcbanöeltcn ^tnjelöentern: 
0pino3a / Douffeau / Poltaire / Ucibni3 / Kant / (Öoctbe / Siebte / <bcgel / 
0cbopenbauer / Seucrbad) / Hie^fcbe / Luther / (örotius / 3bmng / 0tabl / 
Konftanttn Srßnt$ / 0cbäfflc / 0cbmollcr / VTapoleon / £a»ater / Pircbow / 
2ia^el / Koffinna / Burdbaröt / Brcyfig / (Ebateaubdanö / Elfers / Denan / 
^ainc / 3obannes non müller / VPilamowift / mornrnfen / macaulav / (Carlvle / 
üagaröe / Bopp / 3aEob (örimm. 
IDiefer Banö bcfcblicßt als öritter 0cbcmanns großes DaffcnwcrE: iDie Daffe in 
öen (Öcifeswiffcnfcbaftcn (0tuöien 3ur (Sefcbicbte öes DaffcngcöanEens). iDie £nt* 
wicflung öes DaffcngcöanEens in öer Literatur unö öcr XPiffcnfcbaft wirö etwa 
non öer Deformation bis in öie neuefc Seit hinein »erfolgt. 

iDieCßecmania öes (Eacitus 6"a"8fle3et,t"' 'lbct'c^t unb mit voUqs unö brimatfunös 
lieben Dnmcrfungen »erfeben t?on Prof. iDr. £. Sebrle, ^eiöelberg. mit 
30 Dbbilöungcn auf (tafeln, (öeb- mt. 4-—, tob. mt. 5.40. 

Stammbaum unö Dttbilö öer 3Deutfd)en 
un6 it>rer X^erxv>an6ten. £in fulturs unö rafTengefcbidjtlicber Perfucb. 
V>on Prof. IDr. Sei5 Äern. mit 445 Dbbilöungen. Ö5eb. mf. 11.70, 
deinen mt. J3.50. 
»3d> halte Derns Buch für öas genialfte, welches feit (öobineaus i£ffai über öie 
Beöcutung öer Daffc für öie (Sefcbidjte gefd^rieben woröen if; öabei if es gan3 
ungleich foliöer als öiefes. IDenn öas in3wifcben non öcr Tlntbropologie, öer i£tbno* 
logie, öer Porgcfcbicbtc unö (öefdfdjte beigebraebte material bat cs Dem ermöglicht, 
einen nicht weniger großartigen Bau auf febr niel tragfäbigeren Sunöamcnten 3U 
errichten. Kern bat ein für einen <3iftoriEer gan3 ungewöhnliches biologifcbcs Per* 
ftdnönis, einen febarfen Blid für Körperformen unö ein feines (öebör für öie Kuße* 
rungen öer 0ccle." Prof. £>r. S r i ^ Hcn3. 
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Lichtbilbcr 311 Dortrdgen über 

IDeutfehe BaffenEunbe. 
IDie Bilber fir»i> eine geeignete Buetoabl aue ber „BaffenEunbe bee beut« 
fdjen Poltest „BaffenEunbe Europas" unb „BaffenEunbe bee jübifchen 

DolEee" »011 prof. IDr. f^ane S* Ä. (Öüntber. 
TluegabcA: 55 Bilber auf 5elluloib* Platten. (£>rbßc $1/2x?öcm» 
leicht unb un3erbred)lich. DerEaufspreie ETIE. 20.—, Leihgebühr tUE. jo.—. 
3npalt her Bilberrcibe: Horbifch: UtdnnerEopf (Berlin) / 2 Utdnnergeftalten 
(Eutin unb tttccflenburg*0trdig) / 2 UtdbchenEdpfe (Hieberfachfen unb Schweben) / 
Binbergruppe aus Schweben / 3ungenEopf. HBftifch: 2 SrauenEdpfe (Algerien unb 
Spanien) / 2 UtdnnerEdpfe (Sübfrantreich unb Spanien). IDinarifch: UtdnnerEopf 
(XX>ien) / 2 SrauenEdpfe ((Dberbayern unb (Dftpreufjen) / 2 UldnncrEdpfe (Binjigtal 
unb <30t$enwalb, Baben) / Utdnncr* unb Srauengeftalt (Sübtirol). (Dftifch: Utdnner* 
Eopf (tDolfach, Baben) / 2 Srauentdpfe (Bonnborf unb Bayern) / 2 UtdnnerEdpfe 
((Dftpreußen unb Belgien) / Utdnncrgruppe (Peterstal in Baben). (Dftbaltif<b> ♦ 
2 UtanncrEdpfe ($innlanb unb Schweben) / SrcmenEopf (Schweben). S<^i|ch: 
3ungengeftalt au« BlanEenburg (Thüringen) / 2 UtdnncrEdpfe. Dorberafiatifch: 
2 UtdnncrEdpfe (3meretiner unb Armenier). (Drientalifcb: 2 UtdnnerEdpfe (Bffyrer 
unb 3ube) / 0ftjübifche Ö5ruppe. Schdbel in Dorber*, Seiten* unb Scheitelanficht. 

Tluegabe B: j Shm mit ho Bilbern. SBmbanhbreite 5,4cm. DetEaufe* 
preie mit <tept UIE. h.50 (wirb nid?t »erheben). 

"2118 Unterlage für ben Dortrag felbft ift befonbers geeignet: 

Buc3ec 2(briß 6er BaffenEunbe. 
3n ?lnlehnung an bie 

„BaffenEunbe bes beutfehen DolEes" r>on Prof. IDr. <3. S -B* Cöünther. 

Don Bieter 05 erhört. UTit 27 Bbbilbungen. 5. »erbefferte Buflage. 
Ein3eln LITE. —.50, bei Utaffenbcsug (»on 50 Stücf an) je UTE. —.40. 
Eine gan3 Enappe Einführung in bie BaffenEunbe. XDegcn bcs billigen Preifes ift 
bas <^eft befonbers geeignet 3ur Ulaffem>erbreitung in Schulen. 

ErbEunbe, BaffenEunbe, Baffenpflege. 
Don IDr. 33. B. Schult}, Leiter ber Bbtlg. Baffe im Baffe* unb Sieb* 

lungeamt ber @0. Utit jöo Tlbb. Preie etwa UtE. 2.50. 

Ein Bud) für Sdnilen unb 3Ur D o l Esau f El dru ng. 

tUanbtafeln für ben raffenEunblichen 
Unterricht 

Beihe I: Don IDr. B. B. Sd?ul$. jo tafeln, »on benen | unb 2 ft 

j|0X 140 cm, 3—7 je 7<>X |jo cm gro§ finb. Preis ber teilweife farbigen 
tafeln unaufgesogen UtE. j.20—4.50. 
Beihe II: Don StubBat IDr. 3- ö5raf. jo farbige tafeln in ber (ördge 
S4X |04 cm. Preis feber ?tafel UlE. 3.—. 
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6ocf)ftf>ule für Politik bei HSD21P. tZ 
fixiert, ^erauegegeben unter Mitarbeit 6er Do^entenfcbaft non 6cm politis 
fepen Leiter 6er ^>oc^>fct>ulc, (Bauleiter IDr. 3oftpb EPagncr, M. 6. K., 
Bochum, un6 6em xx>iffenfdxtftlirf?en fetter, Miniftcrialrat iDr. 3Ufre6 
Beet z. umgearbeitete 'Auflage 1953. (öep. Mt. 4-öb, in Lroö. Mt. 5.50, 

21 us 6cm 3npalt: Tlllgemetnc unö aftuellc PolttiE: begriff unö 3öee 6er nat.* 
foj. PolitiE; Die öeutfepe 36ee 6er Süprerfcpaft; Die öeutfepe Lebensfrage als polt« 
tifepes Problem / Päöagogifcpe Probleme 6er Gegenwart / 36ee un6 (örunölinien 
einer öcutfcpen HationalEultur / 2saffenEunöe 6es öcutfcpen PolEes / Pererbungs* 
lepre / ÜDas 2iecpt unö 6er nationalfo3ialismus / Staat un6 PolE / Die öcutfcpen 
<3eere non 6cn germanifepen DolEspccrcn bis 311m Bcicpspcer / Der XPtrtfcpafts* 
begriff / Brccpung 6er 3insEnccptfcpaft / (Drganifation unö PcrwirElicpung 6er 
3öee / tttoöernc 0rganifationsformen / Scclifcpc Porausfe^ungen unö 21nwcnöung 
6er XPerbung. 

Wegbereiter un6 Porfämpfer für bas neue 
<3er«tisgegeben non PDilpelm Sreiherrn non 
vpüffijng^ 1 p$ Bilöniffcn. Äart. Mt. j.bo. 

«Eine prächtige Sammlung aller öerer, öie ipr Heil ba3U beitrugen, baß Deutfcplanö 
wtcöer frei unö feiner felbft bewußt wuröe. Die nationale 2vcnolution Eonnte nur 
getragen werben non einer geifttgen unö politifepen Süprcrfcpicpt, 6ic fiep in allen 
P>efc"ns3tigen abpob non 6er betonten unö fclbfoufriebenen Sattheit unö Über* 
pebltcpEeit 6er (Sräßcn öcs Honcmberöentfcplanös. €tn wcrtnolles Bücpletn, öas 
es wopl neröicnt, gefepen unö fpatcren (Senerationcn überliefert 3U werben. 

Der Süprer, Äarlerupe. 

»fW> Xoftnbetg. Ä? 5S. % 
Der langjährige Scpriftleiter öes „DälEtfcpen Beobachters" ift einer öer geifttgen 
güprer öer nationalfo3taliftifcpen Bewegung. Ilm fein <?>auptwert „tTtytpus öes 
20. 3aprpunöerts" ift ein fo petßer Streit entbrannt, wie feiten um ein Bucp. 3eber, 
öer fiep über öie geiftigen (Srunölagen öes Hationalfosialismus unterriepten will, 
wirb öaper frcuöig öas tErfcpeincn öer Scprift non <oart begrüßen, öie uns Öen 
Mcnfcpen 2\ofenberg näper bringt unö gletd)3eitig eine «Einführung in öie (SebanEen* 
gange feines <oauptwerEes öarftcllt. 

nö11T fv ßanarbe E’eu,fd’e s*nfttn. mit 
^/UUl- tPv- einem Pcrfonens u. ©acbner$. u. j Bilönts 
Lagaröes. 51$ 0. <35et>. Mt. 4.50, in CÖanjl. Mt. b.50. z. B6.: Tlusgcs 
tnäplte ©epr i ften. <3r8geg. u. mit Perfoncn* u. ©achner$. nerfeben non 
PaulSifcpcr. 30 j ©. CÖep. ME. 4.00, in Ö5an.3l. Mt. O.30. 

•Lagarbe und 6er deutfepe Staat. üb"te]‘gafbt 
IDentcn. Bon iDr. $1. itrog. Ö5ep. ME. 4.—, £wö. Mt. 5.40. 
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Deutfcblanbs (.Erneuerung. I“»"«- 
leitung: XE>. v. tit ü f f l i n g. j 7.3abrg. j 933. 3 <^cfte imDiertelfabr fcftf. 4-—• 

„Deutfcblanbs lErneuerung" fampft feit Jd 3abrcn unter der fcttitarbeit benjor# 
ragender fcttänncr um die XDicbcrberftellung und Sefhgung der politifeber», wirts 
febaftlicben und tulturellen (Grundlagen, deren unfer Dolt bedarf, um feinen Plag 
unter den Hattonen 3urüctgewinnen 3U tonnen. 3n der lErEcnntnis, daß die inneren 
und fittlicben XDerte legtbin den 3lusfd>lag geben, »erficht die Geitfdmft uornebmlicb 
eine »ercbeltc und bclbifcbe Eebcnsauffaffüng, wie fic unferen Dätcrn eigen gewefen. 
„Deutfd;lanbs ^Erneuerung" tritt nacbdrüdlieb ein für die tüebrbaftigteit unferes 
Poltcs, für die deutfebe £brc; cs Eämpft gegen den Scbmaebfrtedcn »on Perfatlles, 
gegen fcHatcrialismus und Pa3ifismus. Die Gcitfcbrift »erficht fo den wichtigen 
Kaffcngcbantcn und nimmt aueb auf diefem (Gebiet $u allen Stagen eingehend 
Stellung, ittan »erlange ein Eoftcnlofes Probeheft! 

Tlrcbtv für baffem unb (Bcfellfcbaftsbiologie 
einf<hliejjli(b Raffen- uitö <5efcnf<^afts^ngicne. ^erausgegeben x>on 
iDt. meb. 71. Ploeg in Detbinbung mit IDr. eignes 23lubm> Prof, ber 
TiafTcnbygiene £)r. §. £ e n 3, Dr. für. 71. CT o r b c n b 013, Prof, ber Zoologie 
iDr. £. Plate unb Prof, ber Pfycbiatrie IDr. €. Txübin. 3äbrlicb (4 ^>eftc 
= $uf. etroa 4$o Seiten) IRE. 24.—. 

Beitfcbrtft des Kcid^sausfcbuffcs für PolEsgcfunbbcitsbicnft und der deutfeben (Gefell* 
febaft für Kaffenbygtene. 

Die Tlrbcitsgcbicte des 7lrd)i»s find die Kaffenbiologie (Dcrerbung, 7luslcfe, 3n$ud;t, 
2treu$ung, 2lbftammungsgefd;)id)tc), die (Gefcllfdjaftsbiologic (fojiale Tluslefe, 7luf* 
ftieg und Verfall der Bdltcr und Kulturen und biologtfcbc (Grundlagen fojtal bc* 
deutender £in3clcrfd)cimmgcn [(Talent und (Genie, Perbrccberproblemj), fox»ic die 
Tvaffenbygtene (lErforfdnmg der günftigften btologifcben «Erbaltungs* und £nt* 
widlungsbcbingungcn der Kaffe ufto.). i£s ift das wiffenfdjaftlicbe (Drgan für 
Sorfdnmg und prattifebe Anwendung. 

Probeheft 3tir 7lnficbt! 

äeitfdjtift füc K«(Tmp^fioIo0ie.S:r(r“ 
fellfdjaft für 2Mutgruppcnforfdnmg. Herausgeber Prof. IDr. 0. Ked?e, 
£cip3ig; Sd^riftleiter iTtarineoberftabsarst IDr. p. @tef fan,23erlin. 
lieb 4 *ocfte $um Prcife »on fc RtE. 4.—. 

Tlus allen (Gebieten der Kaffcnpbyfiologic liegen bereits wichtige Dcrbffentlidwngen 
»or; die oeitfdmft foll allen tünftigen €rgcbniffen aus diefen Sorfd^ungen einen 
geeigneten SammelpunEt bieten. Da »on allen raffcnpbyfiologifcbcn fragen die der 
Blutgruppen am weiteften getldrt find, x»ird die Geitfdmft in erfter £inie den 
Tlrbeitcn auf diefem (Gebiet dienen Ednnen, alfo der lErforfdmng der 33lutballung 
(7lgglutination) felbft wie aud? der 2Mutballungs»crbältniffc der »erfdnebenen 73e* 
»ölterungen. Sic wird aud} eingebend alle tX)iffenfcbaftS3weigc berüdfiebttgen, die 
für die Blutgruppenforfdnmg »on XDicbtigteit find und ibrerfeits wieder (Gewinn 
aus deren lErgebniffcn 3icbcn tonnen. 

Probeheft 3ur 71 n f i cb t! 
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0cit3uli Jö33 erfd)eint monatlid): 

Pott unb Raffe 
3IIuftr. IHonatsfdjrift für öeutftfyes Polfstum, Haffenfuttbe, Rajfenpflege. 

Btflrünöft 1926. 
5eitfcbrift bes Reicbsausfcbuffes für Poltsgefunbbeitsbienft unb ber Beutfcben (öefell* 

fcbaft für Raffenhygiene. 

Herausgeber: Prof.Rid?elsilicl/Präf.RftcUXPeimar/Prof.Baursmüncbe5 
berg/ tUinifter R. XX). Barr£* Berlin / Prof. $e brIe«Hcibelberg / Prof.CÖüntbers 

3ena / Staatsminifter Hattnacfe*Bre6ben / Retdjsfübrer 6er @6. tyimmhv 

tttündben / Prof. fcUielEesBcrlm / Prof. UtollifonstlXüincben / Prof. tttud)s 

XPien/Prof. Re<bes£etp$ig / Br. Ruttfe, Berlin / Prof. 0d)ulg*R6nigsberg / 

IDr. XX). 0d)ul5*(f56rlig / Prof, SdwlQrsCTautnburg / Prof, ©taemmlers 
€bemnit$ / Br. iiralasBrünn / Br. oei^sSranffurt a. XU. 

0cbriftleiter: Br. Bruno Ä. 0 d? u l g, fctttincbcn z C. 
ittit 6er fiegreicben nationalen Rcpolution bat ficb 6er Raffengebanfe burebgefe^t. 
£in meitcrcs unermeßliches $clb 6er Betätigung eröffnet ficb nun öer Raffentunbc 
unö Raffenpflcge unö 6amit unferem Blatte. 

£s tft mehr 6enn je feine Rufgabc, 6en überall berporbreebenben, nach Betätigung 
un6 £rfüllung traebtenben Rräften, 0inn un6 5tel 3U geben, fie in fefte Bahnen 
3u lenfen unb ibnen 6cn richtigen XPeg ju meifen. Rbcr auch 6ie bisher abfeits 
ftebenben Rreife unferes Pottes muffen ficb je§t, nad?6em bie Begriffe Raffe unb 
Raffenpflege in ihrer Bcbeutung ertannt unb aus unferem ©taatslcbcn nicht mehr 
bintr>cg3Ubcnten ftnb, mit biefen fragen ernftlicb befaffen. Ruch ihnen foll Pott 
unb Raffe ein Rührer fein. 

XPährenb es bisher in erfter üinie Rufgabe bes Blattes mar, bie raffifebe Sufammen* 
feQung unb bie Raffengefcbicbtc bes bcutfd^cn Pottes unb feiner ©tämme 3U Hären 
unb babei niebt nur bie fbrperltcbcn, fonbern aueb bie geiftigen unb feelifdnn £igen* 
febaften 3U berüeffiebtigen, follen in Jufunft mehr praftifd?e Rrbeiten Rufnahme 
finben. Ba es aber hier3u eines Brgans bebarf, bas frei pon alten Rnfchauungen, 
unterftütjt pon ben Porfämpfcrn ber Bexpegung, 3telbemußt feinen XPcg geht unb 
in ber 4age ift 3U allen 5eitereigniffcn Stellung 3U nehmen, haben mir uns ent* 
fcbloffcn, „Pott unb Raffe" porn 3uli 1933 an monatlich erfd>einen 31t laffen unb 
bie Hrrausgcbcrfchaft um3ugeftalten b3m. 3U ergäben. 
Rn ber bisherigen bemäbrtcn Herari3icbung ber mannigfaltigen ^orfchungs3tpeige, 
bie mit Raffcnfunbe unb Raffcnpflcge in Be3iehung flehen unb ficb mit bem ge* 
fcbid;tlid>en XPerben unb XPacbfen bes beutfd>cn Pottes befebäftigen, foll auch in 
3ufunft fcftgcbalten rnerben. Bie uns ertoartenben Rufgaben erforbern aber eine 
noeb ftärfere Bcrüdficbtigung pon Rrbeiten über Raffenfunbe, Raffenpflege unb 
iCrblicbEcitsforfcbung. 
Um ber 3ufunft unferes Pottes mitten müffen bie in „Pott unb Raffe" aufge* 
morfenen Porfdjläge unb Rnregungen in allen beutfeben (Säuen meitefte Perbreitung 
finben. Wöge jeber nach feinen Rräften mitbelfen, bas Geplante in bie XPirflidttcit 
umsufe^enl 

^auptarbeitsqebict ber Jeitfcbrift: ^«fTroRinbe/Raflengefcbicbte 
-———--- / Raffenpflege / £rblid)feitss 
lehre / $amilienforfcbung j Polfsfunbe / 0ieblung / beutfebe 2lulturgefd)id)te. 

Be3ugspreis Pierteljäbrlid) XTtf. 2.— (einfcbl. Poftgelb), £ui3clbeft UXE. 0.70. 
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HaßenEunbe besbeutfchenPolEes. j£n ,f 
10. 2tufl. ittit 27 harten unb S*J Sfbbübungett. J926. 3« ©amj* 
leinen geb. ttT. J 2.—. ^albleber ttt. J 6.—. 
Drog bes einengenben Ditels iß 4>tc HaßenFunbe bes beutfeben DoIFes gegen* 
über bet HaßenFunbe Europas bas ausführlichere unb allgemeinere WccF. 
vfafl alle fragen, bie in bec curopAifchen HaßenFunbe nur fur3 geßreift ßnb, 
ftnb in ber beutfehen cingehenb, grunblegcwb unb grunbfAglid) bebanbelt. 00 
bie ©efege ber Dererbung, bie ©efchicf>te ber norbifchen Haße, bie 3ut)en* 
frage, Jfntnorbung unb Entartung, bie Haßenoerteilung in Deutfctßanb, bie 
Aufgabe bes beutfehen PolFes u. a. Die HaßenFunbe bcs'beutfdjen DolFes unb 
bie HaßenFunbe Europa« ergänzen H<f> gegenfeitig. 
3ebcr, ber an ber SuPunft unfcrcs DolEes nicht oerzweifelt, muß bas ©untrer* 
fd>e Buch als ein wertvolles ITIittel jur 2lufPlärung nicht nur ber gebilbeten 
Schichten, fonbern ber breiten Jttaßen unferes PolPes betrachten, als ein Buch, 
bas geeignet ifl, oiele bisher umwiifenbc unb gleichgültige PoIFsgcnoßen aufzu* 
rütteln unb mit ber Überzeugung oon ber CTotwenbigPeit ber Erhaltung unb 
Dcrbcßcrung unferer Haße im Sinne norbifchen Blutes zu erfüllen. ITTan* Fann 
biefem ausgezeichneten Bud>e nur bie weiteße Verbreitung wünfehen. (©ebeimer 
(Dbermebiztnalrat Dr. Hrobne, Berlin/ Porßgenber ber ©efellfchaft für Raffen* 
bvgiene in ber „ttTünd). ITTebizin. Wochcnfcbrift'.) 
Das Problem ber Haße ifl eines oon benen, bie im Haufe ber mcnfchlichcn ©e* 
fchichtc wie über VTacht Fommen unb fd>ucll ein zunebmenbes, halb ein beberr* 
fd>enbes 3ntereffe ßnben. l£s ifl falßb, wenn bie filteren unter uns, weil bie 
Sache in biefet* Jform neu ifl, fich nicht barein oertiefen loollen unb mit ber 
Begrünbung mangelnber „Wißenfd>aftlicbPeit" bie Befd>Aftigung bamit ablebnen. 
Damit macht man bie vfrage nur zur Domäne bes umbertnilbernben Dilettan¬ 
tismus unb einer Agitation, bie überhaupt nichts mehr oon fachlichen ©eftd>ts* 
punFten weiß. (Paul Ho|>rbacb in ber „Hbrißlichen Welt".) 

HaßenEunbe Europas. 
unö 20 Starten. 2. t>crb. Ttufiage 1926. (Bel?, tTT. 6.—, in deinen 
geb. m. 8.—. (Don biefem WerP iß auch eine engl, u.fcbwcb. ilberfegg. crfd>ien.) 

Die HaßenFunbe Europas entfprang bcin Wunfche, bie nun in ber JO. 2lußage 
oorliegenbc HaßenFunbe bes beutfehen PolFcs oon ber Darflcllung ber Haßen* 
otebAltniffc ber übrigen europäischen Hänbcr zu entlaßen unb anbererfeits 
©elegenheit zu ßnben, in einem eigenen Werfe bie auch für Deutfcblanb fo 
wichtige Haffenoerteilung iSuropas, insbefonbere feiner ttad>barn, barzußeßen. 
Huch bie Haßengcfebichte biefer Staaten unb insbefonbere bie ©efd>id>te ber 
norbifchen Haße auf ihrem Wege bureb bie HAnber Europas unb 2lßens ifl 
ausführlich gefebilbert. So ifl biefcs WcrF eine notivenbiae ißrgänzung für bie 
JO. unb alle weiteren 2lußagen ber HaßenFunbe bes beutfehen PolPes, aber auch 
ber Beßger einer früheren 2lußage ßnbet hier fehr oicl neue Beobachtungen, 
bie hauptfächlich auf ben fehr ertragreichen Hufenthalt bes Derfaßcrs in <Dß» 
bcutfchlanb unb Norwegen unb Schweben zutürfzufübren ßnb. 
Wie fehr ßd> bie curopAifchen Haffen im allgemeinen im Häuf ber jahrhun* 
berte oeefdßechtcrt haben, baoon gibt auch ©raot unb ©üntbers Jfuropäifchc 
HaßenFunbe ein erfchrecFenbes Bifb. Hegteres Buch, bas nur 6 ItTarF Foflet, 
follte jeber Deutfche lefen. l©raf Sepferling im ifhebuch.) 


